


EDITORIAL ‘

Wiihrend Redaktionssitzung und Lay Out in

Grafenau (Nr.26) fielen in Frankfurt die

Sehiisse an der Startbahn West, begann dic

(Des—)Informationspolitik des BKA; —— der

Satz der Ausgabe war fertiggestellt, so (1218

wir nicht mehr in der Lage waren, darauf ein—

zugehen. Inzwischen fuhlen wir uns,
— wie so

viele ~, von der Vielzahl der Stellungnahmen
fast ersehlagen und beschréinken die Ausein-

andersetzung mit diesem Thema aueh in die-

ser Ausgabe. Wir verweisen alle, die mit die-

ser Entscheidung unzufrieden sind auf die

_

letzten Ausgaben derAktion (Frankfurt) und

der Atom (Gottingen), die zahlreiche ver-

schiedene Gruppen zu Wort kommen lasscn.

Nur soviel: als AnarchistInnen fuhlen wir uns

tatsachlieh m'cht verantwortlich, aueh nieht ir-

gendwie abstrakt politisch, wie dies in so

manehen Stellungnahmen zum Ausdruck ge-
bracht wurde. Die Tat — 0b aus »revolutiqnii—
ren« oder >>provokativen<< Motiven heraus

begangen —

hat, in der Situation aus der her-

aus sie geschah, nichts mit anarchistischer P0-

litik und Verandemngsabsichten zu tun. Eine

fibereifrige Diskussion umGewaltfreiheit ist

deshalb genauso abzulehnen wie eine, die

sich ausschlieBlich um Repression und Di-

stanzierung dreht. Wenn iiberhaupt eine Dis-

kussion sinnvoll sein kann, dann die fiber un-

sere Vorstellung von nicht-bfirgerlicher Mo-

ral und Ethik und unsere politischen Perspek-
tiven hier und heute. Doeh diese Diskussion

wird wenig gefiihrt und darin liegt cine be—

denkliche Unféihigkeit eines GroBteils der

Szene, der als erstes immer »Verrat« (an der

heiligen Sache der Revolution?? Welcher?

Mythen statt'Wirklichkeit???) wittert, wo of— -

fene Auseinandersetzung und Infragestellung

angesagt ware. DaB cine offene Diskussion

im Rhein-Main-Gebiet derzeit von den re-

pressiven MaBnahmen behindert wird, ist uns

dabei klar; trotzdem glauben wir leststellen

zu kénnen, daB viele von uns (?) gar nicht dis-

kutieren wollen, — und an deren Adresse

richtet sich unsere Kritik.

Die politische Situation ffir die autonome

und anarchistische Szene ist (wieder) schwie-

riger geworden; die Hetze in' burgerlichen
Medien hat sich wie zu Anfang der 7()cr Jahre

»Anarehisten = Terroristen<< von der RAF

weg auf die »Autonomen/Anarchisten = Ge-

walttatem verlagert. Der Staat scheint sich

unter dem eingebildeten und selbsterzeugten
(Journalisten schreiben fur den Verfassungs-
schutz!) Druck (rechter) Offentlichkeit ein-

mal mehr unter dem Zugzwang von Erfolgen
zu fiihlen und nutzt sein gesehaffenes Instru—

mentarium zu mehr als konstruierten und

kléiglich begrfindeten Verhaftungen. So be-

troffen dies macht und so wichtig die Unter-v

stfitzung der Verhafteten ist, so darf sich die

Szene nicht weiterhin nur auf diese Auseinan—

dersetzungsebene einlassen. Auf den Liberta-

ren Tagen wurde nicht umsonst festgestellt,
daB wir zu sehr in Szenezusammenhiingen
kleben, daB eine politische Offnung unab-

dingba‘r ist. Und nun? Alles vergessen? Die

Diskussion um die Schiisse, um die Repres-
sion begrenzt weite Teile der Szene nahezu

100%ig auf sich selbst, wiihrend »drauBem —

in der bundesrepublikanischen Realitiit —

fast unkommentiert, die Dinge passieren, (0b
Barschel, Waffenschiebereien nach Sfidafri-

ka, Nukem-Alkem, OHU-Inbetriebnahme,

Umn’istungspliine statt Abrflstung, Asylpoli-
tik, Opportunismus der GRUNEN etc. etc.),
die uns eigentlich in die Offensive héitten

bringen konnen. Selbst unsere eigenen The-
men (Amnestie, Strukturen schaffen, All-

tagsdiskussion, §12921~Erweiterung, IWF-

KongreB, Atommfilltransporte etc.) waren

fast vom Tisch und sind nur auf dem Umweg
iiber die tatsiichliche Repression wicder Ge-

genstand! Von einer offensivcn Kampagne
und phantasievollen Aktionen gegen eines
der neucn Gesetze oder fur einc Amnestie
sind wir momentan jedenfalls verdammt weit

weg.

btr. SF --

Anspruch und Wirklichkeit

Ein neues Jahr, fur den SFdas aehte, beginnt
und bevor wir noch G'elegenhcit hatten, uns

Gedanken zu machen, wie es weiterzuarbci—
ten gilt, hatten wir bereits die crste fundicrte
Kritik vorliegen, die wir als konstruktive Auf-

forderung verstehen wollen, unscrerseits uns

mehr an unseren eigenen Vorgaben zu orien-
tieren und an Eueh, uns aueh in dieser Rich-

tung mit Beitragen zu untcrstfitzen:
»Die Erwartungen und Hoffnungen, die ich
in den SF gesetzt habe, haben sich nicht er—

fiillt. In Euren Editorials und anderswo habt
Ihr mehrfaeh gesehrieben, der SF sei Eurer
Intention nach ein »Diskussionsforum fur ei-
ne Gesamtperspektive<<, eine Zeitschrift mit
dem Ziel, »die Gesehichte der Kample fiir die

Nun dem Buch .Saukomlsch'

Freiheit zuanalysieren und fiir die Gegen—
wart und Zukunft Ansatzpunkte zur Ein-

sehatzung und zum Handeln beizusteuern«
,

(SF-7). Spéiter habt Ihr erkléirt, der SFvcrfol—

ge das Ziel, ein »Diskussionsforum fiir liber—
tare Ansiitze aller Art« zu werden (SF-12).
In meinen Augen ist er das nicht geworden.
In einer friiheren Nummer habt Ihr die Zeit-
schrift Bakunist aus dem Jahrc 1926 vorge-
stellt, die den Anarchisten der 200r Jahre vor-

warf, sie betraehteten »die Wirkliehkeit vom

Standpunkt eines sogenannten >anarchisti-
schen Ideals< aus, wobei sic natiirlich linden,
daB sie >schlecht< ist. Eine gcnaue Untersu-

chung dieser gcsells‘chaftlichen Wirklichkeit
scheint ihnen vollkommen fiberfliissig — eb’en
weil sie >sehlecht< und >fluchwiirdig< ist. Ubri-
gens wird diese Gesellsehaftsordnung ja doeh
bald durch die >soziale Revolutiom unterge-
hen —

wozu sich also mit ihr besehaftigen'h
(SF-7, $.29)

.Tisre vor der Kernem. Hump unli Fl hnng at 39

.Selbstverstéindlieh beschiiftigt sich der SF

nut dieser Gesellschaft, doeh fokussiert sich
diese Besehaftigung auf einen eingcengten
Bereieh, zumeist aul‘ einen solehen. der un—

mlttelbar mit den Bczugs- (oder Fluent—

)Punkten der >>Bewegung<< zu tun hat‘ die je-
doch nieht oder nur selten den Blick fiber den

eigenen Tellerrand wirft. Wo ist die Analyse,
die sich damit beschiit‘tigt, wie soziale Reali-
téit geschaffen und bestimmt wird? W0 ist ci-

ne ltritische, libertare Theorie der Medien,

diein dieser Gesellschaft cine cntseheidende
sozmle Kraft darstellcn? Wo ist heispielswcl—
se so eine Analyse wie die von Todd Git/in,
der den EinfluB der Medien (Presse & Fern—

sehen) auf die Formung der Neuen Linkcn
untersucht und daraus theoretisehe chrle-

gungen und Strategicn nus einer undogma-
tisch-marxistischen Sicht abgcleitet hat?

Wenn fiber Medien geredct wird, dann nur

nn Zusammenhang, wie sic fiber Autonome,

den Spanischen Bfirgcrkrieg etc. berichtcn.
Me 516 die »Wirklichkcit« verzcrrt darstellen,

aber nicht, wie sie die Erfahrung von Realitéit

beeinflussen. Zwar ist die Mmlicnwerkstan

Frelburg in der Kulturnummcr (SF—18) Zu

Wort gekommen, abcr eine Inl'rngestellung
dieser Positionen (vor allem dcs Konzepts
Reyersibilitatsmoglichkeit dcr Medien 51 la

Munzenberg, Brecht, Enzensberger ct al.)
fand nicht statt. Es ist die Rede von »libertéi-

ren Mediem, aber werdcn Medien schon
dann libertar, wenn sic nur mit einem lihcrtz’i-
ren Inhalt geffillt wcrden? Dns ist nur cin
Punkt; andere Beispiele lieBcn sich noel] hin-
zufiigen.

Eine Analyse der historiscllen und
len Ereignisse findet in meinen Au

nem nur sehr besehriinktcn MaBe

ware vonnoten, langere Artikc

sron zu stellen, in denen in einer gewisse
Trefe analysiert wird. Stzlttdesscn gibt chEnlebmsaufséitze fiber 'I‘ngungen 11nd »Konfl—
renzen<<, wo Allgemeinpliitze vorherrsehevoder dort gehaltenc Diskussionshcilriiv ‘11
stark

zusammengefaflter (und suhjckti‘véC
1n

zerrter)_ Form zum Besten gegelmn wer l ‘VCF-
Da lst Filmkritik (wenn sie dem (itn

Namen verdient), dic einzig sol: 11‘ (rtesen
3dr: Cf‘rlmemaeher hehundelti Line-Hill'ueiulllxgi:g n was mit »Anarclnsmus« zu tun hnhen

aktuel-

gen in ei‘

statt, Es
l zur DlSkUg.

k



.., ohne in die Tiefe zu gehen, ohne auch

selbst nur wenigstens der Iiberalen Kraeauer-

Forderung zu entsprechen, nach der »die in

den Durchschnittsfilmen versteekten sozialen

Vorstellungen und Ideologiem enthfillt wer-

dcn sollten, um den >>EinfluB der Filme selber

fiberall dort, wo es nottut, zu brechen....«
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tionen‘ (LB. Flugbliittcr) besscr nachvollzie— ‘\
hen zu kénnen, sondern auch die Bcdingun—

\

\

‘

gen, unter denen die 2.11. Demos stattfandcn §
(-finden?). Es war eigcntlich ein 2.1'1. wic die §

N fl
zu sehr zugunsten dcr Polizei verschoben -

I

; wie im Jahr zuvor waren mchr von dencn an

der Startbahn, als Militants auf unscrer Seitc.

Das‘Konzep't war von daher notgedrungcn
defensiv, d.h. es ging uns nicht — zuallercrst
-

datum, das Startbahnprojckt an eincm

konkreten Punkt anzugreifen, sondem die ~

Priisenz militanten Vorgehens durchzusetzen.

[Einschub aus einem Lupus-Papicr vom No-

vember ’87; SF—Red.]
& .

us
+\\

.
die Startbahn Und nicht gegen die gegen uns

‘

eingesetzten Polizisten. Unser Kongept war,

‘
wie schon in den Jahrcn zuvor, dlC Mauer

und die Existenz der Startbahn anzugrcifcn

9&1. :

Wir wollen hier versuchen, un'sere Auseina

dersetzungen beziiglich der Ereignisse - um

(1611 2.11. innerhalb unserer autonomen Zu-

sammenhéinge ein estiickweit nachvollziehbar
zu machen. Zum einen, weil wir eine Verant-

wortung gegeniiber anderen autonomen,‘mi-
litamen Zusammenhéingen haben; zum ande-

ren, weil wir unsere eigene Glaubwi‘zrdigkeit
daran messen, wie wir mit unserer Selbstkri-

tik, aber auch der solidarischen Kritik, diev
auBerhalb unseres autonomen Spektrums ge- 7

iibt wurde, praktisch umgehen.
>

Vielleicht fillt es uns jetzt einfacher, auf ~ ~

.nw‘m ,I;

die .Ereignisse vom 2.11. nocheinmal zun’ick-

zuko'mmen. Nicht nut, umgie ersten Reak- .

.

militirische Konfrontation cinzulassen,«]
"

Deshalb orientierten sich unsere Vorberei- .

Demo. Uns selbst zum Zicl zu machcn und
.\

eben nicht die S'tartbahn, war auch immer das

Dilemma, das in den Vorbcreilungen mit zur

Sprache kam, daB Wir uns in dicscm Widen:
spruch seit langem befunden haben, ~ist si
cherlich eine Kritik, die auch wir an uns selbs

.1

.
, n ‘1"

wiederholt gefibt haben, ohncjcdoch 2n cincrf
Photo: per Odd Svenberg gememsamen Antwort gcko

(»Militanz als Selbstzweck«).
mmcn zu scin’



Und wie im Jahr zuvor ging es an diesem

2.11. vor allem damm, uns die Méglichkeit
militanten Widerstands weder durch das Fak—

tum Startbahn, noch durch die iiberlegene

Polizeipréisenz nehmen zu lassen. Die Demo

wurde in Richtung Mauer durchgesetzt und

nach einigen »symbolischen« Angriffen auf

die Mauer erfolgte der gemeinsam gesicherte

Riickzug. Zu unserem Schutz war der Einsatz

von Schquaffen weder gemeinsam geplant,
noch diskutiert, noch notwendig. Durch den

gewahrleisteten Schutz der Demo konnten

Verletzte und Festgenommene weitgehend
verhindert werden. Im Rahmen des Konzepts
und unserer Méglichkeiten war es ein Erfolg.
Mit diesem Gefiihl haben sich die meisten auf

den Weg nach Hause gemacht, bis sie nichts-

ahnend in die ausgelc‘iste Ringfahndung und

die 1. Verhaftungswelle gerieten. Fast alle er—

fuhren von den Toten friihestens aus dem Ra-

dio oder von den sie festnehmenden Polizi-

sten. So kam es z.B. zu einer grotesken Situa-

tion, als ein auf offener StraBe Festgenomme-
ner im Polizeigewahrsam nachfragte, worum

es sich diesmal handelt. »Ihr habt 2 von uns

umgelegt<<, briillte ihn der Bulle an. Der Ge-

nosse muBte unwillkiirlich lachen und erwi-

derte: »Ja, ja, ’ne bessere Erkléirung ist euch

auch nicht eingefallen.«
—— Vielen ging es so,

daB sie ihre Erlebnisse imWald am 2.11. mit

den Toten nicht zusammenkriegten. So als ob

es 2 verschiedene Ereignisse, 2 verschiedene

Orte gegeben hiitte, zuffillig zum selben Zeit-

punkt. Als ob mitten in einen uns bekannten

Film eine Filmszene aus einem vollig anderen

Film dazwischen geschnitten worden ware.

Vielleicht wird daraus auch verstiindlich,
daB sehr Viele von uns auf die Folgen dieser

Ereignisse in keinster Weise vorbereitet wa—

ren. Das Gefiihl, von den Ereignissen und

Folgen gfinzlich fiberrascht und fiberollt. zu

werden und die Unfahigkeit, die todlichen

Ereignisse dem gemeinsamen Handlungsab—
lauf zuzuordnen, bestimmtedie Anfangsre-
aktionen fast aller. Mit einem Brandanschlag
oder einer Strommastenaktion konfrontiert ~

zu werden, ware sicherlich eine Sache gewe-

sen. Aber mit einem Mord konfrontiert zu

wcrden, mit 4mal lebenslanglich Knast,

sprengte die Vorstellungskraft und vor allem

das gewohnte Handlungsmuster aller. Fiir

diese beiden Tot; en wollte niemand stellver-

tretend den Kopf hinhalten, weder politisch
noch mit seinem Leben. Dieses panikartige
Gefiihl, damit nichts zu tun haben Z11 wollen,
war vielleicht auch ein wesentlicher Grund

dafiir, daB jemand anderes gefunden werden

muBte, dem/der mann/frau es >>zutraute<<.

Das wirklich Erschreckende aber waren

gar nicht die Toten selbst, sondern die Tatsa-

Che, daB wir uns alle zuerst in unseren eige-
nen Reihen umschauten, wer es hatte sein

konnen. Fast niemand kam auf die Idee, zu-

erst auf die andere Seite zu schauen, weil so

etwas nur der anderen Seite zuzutrauen ist.

Diese Selbstverstiindlichkeit haben wir verlo-

ren, nicht aus Gedankenlosigkeit oder feh-V
lendcm FeindbewuBtsein, sondern aus Mifi—
trauen der eigenen militanten Bewegung ge—

geniiber.

Zuviel ist in letzter Zeit passiert
— unter-

uns, als dafl wir diesen notwendigen Tren-

nungsstrich zwischen uns und der Gegenseite,
zwischen militanten Aktionen und Staats—

schutzaktionen hz’itten klar und zweifelsfrei
ziehen kénnen, die lebensgeffihrlichen Ver-

brennungen von Uschi wahrend einer Ma-
staktion in Offenthal, das Kippen eines

Strommasten auf eine befahrene LandstraBe,

die Vergewaltigung durch einen Typ mithilfe

seiner Freundin und die darauf folgende Be-

strafungsaktion in der HafenstraBe, die De—'

nunziation und das Zusammenschlagen eines

Frankfurter Genossen aufgmnd haltloser

Spitzelvorvfiirfe, die existenzvemichtende

>>Entlarvung<< eines angeblichen Spitzelpar—
che’ns anlfifilich der CARP-Auseinanderset-

zungen in Berlin . . . haben viele von uns an

der Glaubwfirdigkeit und Unverkennbarkeit

militanten Vorgehens zweifeln lassen. Dieses

MiBtrauen, vor allem aber die fehlenden

Konsequenzen unter uns allen, fallen heute
'

auf uns bleiern zuriick. In die Risse aus Mil}-
trauen, fehlendem Selbstbewufltsein und ge-

brochenen »Wir-Geffihl« setzten die Fahnder

erfolgreich den Hebe] an, um in unsere auto-

nomen/libertc'iren Zusammenhc’inge einzubre-

Chen. (»Mensch, hér ma], die anderen haben

schon gesungen, du warst doch ein Idiot,
wenn du als einziger das Maul halst<< — »Sei

ruhig, wir wollen gar nichts horen, du bist fer-

tig, die anderen singen bereits wie die Fi-

scherchore. . .«).
Wirkliche politische wie praktische Soli—

daritat mit den Gefangenen und Verfolgten
schlieBt ffir uns deshalb mit ein, uns alle mit

der politischen Konsequenz auseinanderzu-

setzen, daB wir es iiberhaupt fiir méglich hal-

_

ten, daB wir solche Aktionen auch Leuten aus

unseren eigenen Reihen zutrauen. Ein ent-

scheidender Grund dafiir ist, daB unser diffu-

ses autonomes Selbstverstfindnis eher wie ei-

ne Lederjacke ist, die man an- und auszieht,

fastimmer eine Nummer zu grofi, mit dem

Vorteil, daB >>alles<< drunter paBt! Autonomie

ist eher ein Niemandsland als eine revolutio—

niire Utopie, aus der heraus wir unsere eige-
nen Schritte und Handlungen klar und unter-

scheidbar bestimmen konnen.

Wir haben an der Startbahn zu verschiede-

nen Anliissen (Strommastaktion, Molli auf

eine besetzte Wanne, Frauenblockdemo am

14.4.87) eine Militanzdiskussion gefiihrt. Wir

haben verlangt, daB wir uns gemeinsam und

solidarisch fiber unterschiedliche Vorgehens-

weisen auseinandersetzen, um zu gemeinsa—
men Handlungsebenen zu kommen. Letz-

tendlich blieben jedoch unsere Unterschied-
lichkeiten nebeneinander stehen, z.T. gegen-

einander, nicht selten sprachlos, unvermittelt

und ohne Konsequenz. Aus der,Ohnmacht

heraus, nicht anderen unserer Meinung nach

>>richtige<< Umgehens- und Vorgehensweise

aufzwingen zu wollen (oder zu k6nnen?), ent-

wickelte sich unter uns eine Gruppenmentali-

tat, die soziale und politische Verantwortung ‘

nur noch ffir den eigenen Zusammenhang

fibernahm. Unsere politische Verantwortung

als ein Teil autonomer/militanter Bewegung

blieb gezwungenermaBen oft abstrakt und

moraliseh appellierend. Vor diesen »schwim-

menden« Grenzen kollektiver Verbindlich-

keiten stehen wit heute.

'
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Der staatliche Strafanspruch
und/oder >>Selbstjustiz«

Um dies eindeutig zu sagen: wir billigen die-

sem (aber auch keinem ‘kommunistischem
Staat nicht zu, fiber unsere Handlungen zu

richten. Selbst wenn jemand aus unseren Rei-

hen geschossen hat, gibt es k‘einen Grund,
diese Person ‘auszuliefern, weder durch Aus-

sagen, noch durch Anerkennung staatlichcr

Gesetze und Justiz. Wir sind ffir die Abschaf-V

fung aller Knéiste, egal, ob es sich um Jun-

kies, Zuhiilter, Vergewaltiger, Morderl-in-

. nen oder Faschos handelt. Wenn wir also den

Staat nicht beauftragen oder dazu legitimie-
ren, den Schutz unserer sozialen und politi-
schen Identitiit zu gewéihrleisten

— weder

durch schérfere — Gesetze gegen Vergewalti-
ger, noch durch staatlich sanktionierte Ver-

bote von Faseho-Organisationen z.B. — wie

sehfitzen wir uns dann selbst?

Es wiire vermessen, von uns zu behaupten,
wir kfinnten das >>Elend<<, das dieses System
tagtz‘iglich produziert, aus der Welt schaffen.

Wir ffihlen uns selbst Viel zu oft diesen ver-

schiedenen Formen menschenverachtender

Gewalt ausgeliefert
— wéhrend der Staat es

wegschlieBt (den dysfunktionalen Anteil ver-

steht sich), verschlieBen wir nur zu 0ft die

Augen. Unser Inseldasein ist eine Mfiglich-
keit und vielleicht Notwendigkeit, dieser uns

bedrohenden Gewalt aus dem Weg zu gehen.
Doch wenn wir es mit der Parole von einer

>>Gesellschaft ohne Knfiste<< ernst meinen,
dann mfissen wir diesen Gedanken radikal

zuende denken: gerade weil wir dem Staat

absprechen, fiber uns zu urteilen, mfissen wir

selbst regeln, Grenzen und letztendlich »Stra-

fen<< entwickeln, zum Schutz unserer Bewe-

gung, zum Schutz unserer sozialen und politi-
schen Identitéit! l

Wie verhalten wir um; also konkret gegen-

L‘iber allen, die durch ihre Aussagen andere be-

lastet, verraten and/oder in den Knast gebracht
haben?

Wo beginnt politische Unverantwortlichkeit,
wo Verrat, wo endet unsere Solidaritfit?

Wir alle Iragen Verantwortung ffir die Er-

eignisse gerade nae/1 dem 2.11., ffifidas, was

wir unterlassen haben, um mit der Repres-
sionsolidarisch, ja offensiv umzugehen: dieje-
nigen, die die Diskussion vum Militanz nicht

konsequent geffihrt haben; die, die sich dieser
— bis heute —

entzogen haben; diejenigen, in

deren Zusarnmenhéinge sich die Besehuldig-
ten und Gefangenen noch gestern bewegt ha—

ben, aber heute wie »heiBe Kartoffeln<< fallen

gelassen werden; diejenigen, die ein »spieleri-
sches<< Verhéiltnis Zur Bewegung, zu militan—

ten Aktionen hatten, und erstjetzt
— fiber die

konkrete Bedrohung
—

kapieren, daB sie es

so ernst nicht gemeint haben . . .

Einige sind in den Verhoren umgefallen
und haben ausgesagt

— aber es gibt noch-

mehr, die >>umgefallen<< sind, ohne ein Wort
zu sagen. All das hatten wir — mehr oder we-

niger — im Kopf, als die erste Aussagewelle
fiber uns hereinstfirzte. Obwohl einige Be-

schuldigte sich selbst und andere belastet ha—

ben, sicherten wir allen unsere soziale und

politische Solidaritfit zu. Wir haben z.T. exi-

stentielle Bedingungen erst schaffen mfissen,
fiber deren Notwendigkeit sich offensiehtlich

einige nicht bewuBt waren.

Wir haben uns darum gekfimmert, daB alle

Gefangenen und Verfolgtcn materiell und

politisch versorgt sind, damit unsere Solidar-

itét auch und gerade ffir sie spfirbar wird. Wir

haben die AussageVerweigerungskampagne
(Projekt Artur?) in Gang gesetzt, die das

Aussage- und Verratskarussell zum Stoppen rund politschen Zusammenhéngen aussehlie-

brmgen sollte, wir haben die juristischen
Moglichkeiten und Grenzen benannt, mit de-
nen wir konfrontiert sind. Wir haben vor al-
lem die politische Dimension dieser Repres~
sionswelle versucht aufzuzeigen, damit nie=
mand mehr sagen kann, er/sie wiire fiber-
rascht worden und héitte nicht gewuBt, was —

auch scheinbar belanglose —

Aussagen ffir

Folgen nach sich ziehen konnen.

[Einsehub aus dem schon zitierten Lupus-Pa-
pier vom November ’87; SF-Red.:
— »Die Beschlagnahmungen bei den fiber 50

Hausdurchsuchungen, die Aussagcerpres-
sungen fiber Drohungen mit dem § 129a
oder Beihilfe zum Mord, der gezielte
Schlalentzug vor den Verhoren, die Ver-
hormethoden selbst mit versteckten Ange-
boten, daB man ein »gutcs W0rt« ffir sie/
ihn einlegt, beim Haftriehter, die »Bewei-
se« (Photos von Sonntagsspaziergfingen
2.3.), die in den Verhfiren den Beschul—

digten zur ldentifizierung vorgelegt wer-

den, gerade weil sie nichts mit dem Mord
zu tun haben, die Vorladungen unter An-

drohung von Beugehaft, die gemeinsame
Beteiligung des K42 (Politische Polizei),
Sonderkommission-Strom und BKA/LKA
an den Ermittlungstéitigkeiten verfolgen
ganz klar erkennbar drei Ziele:

1. die Offenlegung der Namen, Strukturen,
der >>Organisatorlnnen<< innerhalb der

Startbahnbewegung.
2. die Identifizierung der >>Aktivisten<<,
ihre Bedeutung und Strukturen innerhalb
und fiber die Startbahn hinaus.

3. die Suche nach Kleingruppen, vor al-
lem im Zusammenhang mit den Stromma-
staktionen im Rhein-Main-Gebiet.«]

'Kurlum: Wir haben uns bemfiht, die offen-
sichtlich gewordenen Schwéichen und Fehler
nicht auf die >>schwfichsten<< Glieder einer
Kette abzuwélzen, sondern in der >>Breite<<
der (Startbahn-)Bewegung zu suchen, d.h.
unter uns allen. Deshalb sagen wir auch mil
aller Konsequenz: wer heute, morgen, noch
Aussagen macht, andere belastet, der/die
weiB, daB er/sie nicht nur sich selbst verrfit,
sondern auch die Bewegung. Es muB SchluB
sein, mit der permanenten Angst, die sich aus

den eigenen Reihen nfihrt, durch Aussagen,
die weitere Hausdurchsuchungen, Festnah-
men undHaftbefehle ermoglichen. Wir sind
an einem Punkt angelangt, wo wir nicht mehr
bereit sind, uns zwisehen dem Fahndungsap-
parat und der Verantwortungslosigkeit ein-
zelner aufreiben zu lassen. Wir haben bis
heute praktische wie politische Solidaritiit

'

auch mitdenen gefibt, die andere belastet ha-
ben. Einige haben diese Solidaritéit und die

_

Basis ffir gegenseitiges Vertrauen durch wei-
tere — strafbelastende —

Aussagen in Frage
gestellt bzw. gebrochen. Wir erwarten von

Euch, daB ihr die Basis ffir gegenseitiges Ver-
trauen wiederherstellt, wenn ihr noch an un-

serer Solidaritéit interessiert seid. So sehwer
das aueh ist:
— Wir erwarten von Eueh, daB ihr Eueh der

(Startbahn-)Bewegung gegenfiber erklé‘rrt!
Es gibt genug Wege, dies offentlich zu tun.
— Wir erwarten von Eueh, daB ihr keiner—
lei weitere Aussagen mehr macht!

‘

— Wir erwarten von Euch, daB ihr Euch
direkt mit den Personen in Verbindung
setzt, die ihr belastet habt!

Dies ist ffir uns die Voraussetzung, uns allen
wieder mil offenen Augen zu begegnen.

Wenn ihr unsere Solidaritéit nicht erwi-
dert, werden wir Euch aus unseren sozialen

] ‘Kriegkst‘ro v38 6' 0 F mnkflfl't.

Ben. Wir werden Eure Namen veréffentli-

Chen, zum Sehutz vor moglichen weiteren Be-

lastungen und zum Schulz der Bewegung.
Wir wfinschen und holfen, daB es dazu nic

kommt.

WRAP-9.9.'n'.'-'.'.'.'n°-'.'-'n’p:

ANARCHI‘S’FISCHES: MAGAZIN

Die AKTION versteht sich
als bundesweites Diskussionst‘
rum von anarchistischen und

antiautoritéren Gruppen 11nd

Einzelpersonen. Viel Wert

legen wir auf die internationalen

Berichte, um fiber die dorLigen
Kémpfe z'u informieren und

libertére Positioncn dazu

herauszubilden. In Bezug auf
unsere eigene Situation geht
es um eine kontinuierliche

Fortentwicklung der Kémpfe
von sozialen Bewegungen 11in
zu einer soz'ialrevolutionéren

‘ Persgektive, _

. SCHWERPUNKT

STARTBAHN.
DOKU

BAUSKANDAL
RUSSISCHE -

..

REVOLUTION :1:
TA 2 —

DEBATTE

Die ‘AK’I‘lON'
_ ‘fier‘sellejntr' “($21.1

3119 6 .Wochen '. undf “'kostetf,‘
3.— DM. Wer‘ , ruekfrisch
haben Infichte, fis‘o‘l ‘15.

‘ 7 DM 2‘
ffir 5 Ausgabe‘ '

l‘

1'30.:4
DM ffir 10 Ausgab "

’

des Konm‘fiberWeis
W. Zoubek

_ Postgirokonto‘ 490930
Postgimamt Frankfurt
BLZ 500 r0050-
Gegen ‘Einsend‘

;
I,

‘DM +

H ung v

murken senile": ‘w1r
, Probeexemplar‘ uzii.) :

V

.

4 .

.

,

= 3245“,
0’70 DMPQtoin TBrief— :

‘

emev. eian-



LinksradikalismuS 1'51 .

und fc’illt unter § 129a

Kurz vor Weihnachten 1987 war das BKA am

Zug: am Freitag, dem 18.12.87 wurden in der

GroBaktion unter Regie des Generalbundes-

anwalts im Ruhrgebiet, im Kolner Raum und

in Hamburg insgesamt 33 Wohnungen dutch-

sucht, darunter das Essener Gen-Archiv und

die Bochumer und Hamburger Taz-Redak-

tion. 23 Personen wurden von‘ibergehend

festgenommen und erkennungsdienstlich be—

handelt, zahlreiche Unterlagen und Materia-

lien wurden beschlagnahmt. Am 20.12. dann

wurde in Koln die osterreichische Journali-

stin und langjihrige EMMA—Redakteurin In-

grid Strobl bei der Riickkehr in ihrer - be—

reits am 18.12. aufgebrochenen und durch-

suchten —

Wohnung erwartet und dort ver—

haftet. Neben ihr befindet sich bis heute noch

die Hamburger Setzerin Ursula Penselin in U—

Haft; - die Vorwiirfe lauten auch bei ihr auf

Unterstfitzung bzw. Mitgliedschaft in einer

>>krimine11en Vereinigung<< nach § 129a, kon—

kret bezogen auf die >>Revolutionfiren Zel-

len« bzw. deren weiblichen Arm, die »Rote

Zora«. Desweiteren laufen im Zusammen-

hang der Razzia 20 Ermittlungsverfahren
nach § 1293.

Ingrid Strobl wird zusiitzlich die Beteili-

81mg an einem konkreten Anschlag vorge-

worfen: dem Si prengsatz auf die Lufthansa in

Koln am 26.10.86. Die RZ hatte den An-

schlag mit der Rolle der Lufthansa bei der

Abschiebung von Flfichtlingen in die >>Dritte

We1t<< begrfindet
— und ihrer Beteiiigung am

Prostitutionstourismus
—- >>Bumsbornber

nach Bangkok und Manila«. Ingrid Strobl hat

sich ihrerseits in vielen Artikeln besonders

mit der Situation von Frauen in der »Dritten

Welt« befaBt, ihrer mehrfachen Ausbeutung.

Griindet sich darauf der Verdacht? Als Be-

weismittel dient ein Weekerkauf: Das Ver—

kaufspersonal eines Uhrengeschéifts und die

Aufnahme einer fiber dem Eingang installier-

ten Videokamera sollen angeblich bezeugen,

daB Ingrid Strobl einen Weeker desselben Fa-

brikats kaufte, den die RZ taut Bundesan-

waltschaft »stets fz'lr ihre Sprengsfitze benutzt«

— und der angeblich auch bei dem Anschlag

in Kfiln zum Einsatz kam (ng. taz, v. 18.1.88,

Frauenseite). Da das BKA »wez'j3«, daB »der

Kauf von Bauteilen von Anschlagsvorrich-

tungen rmr durch Mitglieder<< erfoigt
— ist

demnach Ingrid Strobls Mitgliedschaft fiir die

Ermittlungsbehorden erwiesen. Bereits seit

Februar 1987 wutde gegen sie ermittelt — dies

war ihr auch bekarmt.’ Obwohl dies fiir sie

kein AnlaB war, sich der Verfolgung zu ent-

ziehen — sie ist immerhin osterreichische

Staatsbfirgerin
— befindet sie sich nun in

Miinchen in Haft: mit der >>Begrfindung<< der

von Nelly Jung

Fluchtgefahr.
Die Haftbegrfindungen bei Ursula Penselin

sind nicht weniger fadenscheinig —- hier fehlt

fiberhaupt ein konkreter Tatvorwurf. Ausrei-

chen soll:
— daB sie sich zusammen mit anderen Frau-

en offentlich kritisch mit der aggressiven Be-

volkerungspontik der Gentechnologic und

Humangenetik befaBt, daB sie also iiber per-

sonliche Komakte in den Kreisen der radika-

len Kritikerinnen verfiigt.
Nach mehreren Anschlagen der Roten Za-

'

ra gegen gen- und reproduktionstechnologi-
sche Einrichtungen und Forschungs'stiitten in

der BRD gilt dieses Thema beim BKA inzwi-

schen als »anschiagsrelevant«. Mangels kon-

kreter Verdachtsmomente gegen einzelne

werden nun zunachst alle Frauen verdiichtigt,
die sich kritisch dazu éuBern oder sogar orga-

nisieren. Bestes Beispiel: die Durchsuchung
im Gen-Archiv Essen und die Beschlagnah-

mung der dortigen Adressenkarteien — mit

denen nun sicherlich die BKA Computer ge-

fiittert werden, um weitere Verdiichtige zu

produzieren. _

Zuséitzlich wirft man Ursula Penselin vor,

sich mit anderen Frauen in einer »konspirati-
ven« Wohnung getroffen zu haben. Zumin-

destens stuft das BKA diese als solche ein.

Don sei auch die Quittung ffir'einen Ban—

anenstecker gefunden worden, 'Wie er fiir An-
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schléige benutzt werden kt'inme, sowie Flug-
blattreste, Létkolben und Létzinn (vgl. Taz,

a.a.O.). Obwohl all dies‘e Beschuldigungen
vollig vage und beliebig erscheinen und nach

Meinung der Anwaltinnen der Inhaftierten

zur Eroffnung von Verlahren niemals ausrei-

Chen, ist etwas bereits gelungen:
—- die Betroffenen und ihre ablehnende Hal-

tung zu den gen- und reproduktionstechnolo-

gischen Angriffen auf Frauen und ihre Ge-

béirféihigkeit, sowie gegen die behinderten~

feindliche Humangenetik
— als >>terr0ri-

stisch« zu diflamieren.

Dies ist nicht zuletzt bestimmten Berich-

terstattern der burgerliehen Presse zu verdan-

ken, die sich ausschlieBlich auf die Polizeiver-

lautbarungen beziehen und die Tatvorwiirfe

zu Tatbeteiligungen umlormulieren. Bestes

Beispicl waren die Meldungcn uber die Ham-

burger Solidaritatsdemonstration fur die In-

hafticrten — die als Demonstration vqn Sym-
pathisanten von inhaltieren »Mitgliedern der

RZ<< dargestcllt wurden (vgl. Stuttgarter
Nachriehten ete.).

Zum anderen stehen Ursula Penselin und

Ingrid Strobl unter den besonderen Haltbe-

dingungen der Ermittlungsverfahren nach §

12921, und werden dureh diese ausgeklugelte
Form der Freiheitsberaubung einem ganz

Speziellen psychologischen Druck ausgesetzt:
»lch sitze hier allein aufeinem Flur, alle ande—

ren Zellen rechts and links sind leer, kein Fen-

ster, .rondem lzoclz oben (das Gebc‘iude ist sehr

alt) Milchglas mit einer kleinen Blechklappe
zum Kippen, dadurch S0” theoretisclz Luff
reinkommen . . . Davor ist kleindurchlécher-

tes Blech — niclzt etwa Luff! . . . Einzelhof-

gang sowieso, Anwaltsbesuch mit Trennschci-

be. . .«, schreibt Ingrid Strobl. (Taz, 18.188,

8.9).
Sie sind urplotzlich aus ihren persénliehen

Lebens- und Arbeitszusammenhangen geris-
sen. Ingrid Strobl arbcitete gerade an einem

Buch iibcr Frauen im Widerstand gegen Fa-

schismus und deutsche Besatzung in Spanien -

und Frankreich, das noch dieses Jahr bei Fi-

scher erseheinen 5011. Die Zeitspanne zwi-

schen den einzelnen Haftpriifungsterminen
werden immer liinger, sie sind kaltgcstellt.

Da jedcr Vcrsuch einer Kontaktaulnahme

zu den Inhaftierten ebenfalls untcr den Ver-

dacht >>kriminelle Beziehungem fallen kann

— alle Korrespondenz liiuft iiber den Ermitt—

lungsrichter — bildet sich zuséitzlich zur Ge-

v [angnismauer eine Mauer der .Beriihrungs-

angst. Begrfindet das BKA die letzten Durch-

suchungsaktionen doeh fast alle mit angebli-
Chen >>terroristischen Kontaktem. Fiir die

Bundesanwaltsehaft steht fest. dal} sich die

»Rote Zora<< in einem Organisations-find
Aktionsprinzip >>enger personlicher Bezie-

hungen<< zwisehen Frauen bestimmter Kreise

ansiedelt, die sich »intensiv« mit Themen wie
Gen- und Biotechnik auseinandersetzen, in

offener Form —

Demonstrationen, Kongres-
se, Aufbau eines Archivs. Daneben wiirden

unter >>konspirativen Umstandem Treffen
vereinbart und durchgeffihrt, wo Diskussio-
nen »militant aufgearbeitet<< und Ansehléige
vorbereitet wfirden (vgl. Taz, a.a.O.). Unter
diesen Voraussetzungen ist natiirlich eine ef-
fektive Verteidigung kaum moglich, da jede
Zeugin selbst unter Verdacht steht, ihre Ver—

nehmung dazu benutzt werden kann, aueh ihr

eigenes >>Umfeld<< zu durchleuchten. Und zu

einer >>kriminellen Vereinigung<< — inFrank-
furt erkennbar am Konstrukt der >>Gruppe
Eichler<< —

bent’itigt das BKA nur 3 Persso-
nen!

Verhaftet wird momentan — das zeigt ja
gerade diese ji'mgste Durchsuehungsaktion —-

nicht mehr aufgrund konkreter Verdachts-
momente sondern nach Raster!

Die Ermittlungsbehorden verlassen sich

gerade da, wo sie wie.bei den RZ keine kon-
kreten Anhaltspunkte haben, auf ihre Com~

puter. Diese erstellen mittels all der im Zuge
solcher Razzien gewonnenen Daren (Adres-
sen) Szenediagramme, aus denen dann >>be-
sonders Verdachtige<< herausgefiltert werden.
Die Fahnder tappen nun besonders bei den
Aktioncn der RZ und der Roten Zora naeh
wie vor im Dunkeln, da diese sich — anders
als die RAF — nicht hierarchisch Oder aus-

sehlieBlich im Untergrund organisieren.
Aueh haben sie sich bei ihren Ansehlagen im-
mer auf Diskussionsthemen und AuSeinan-
dersetzungspunkte der Linksradikalen und
der neuen sozialen Bewegungen bezogen,
welche zudem in Teilen der Bevolkerung auf
kritische Sympathie stieBen: die Auseinan-

dersetzung um die Atomenergie, éffentliehe

Vcrkehrsbetriebe, repressive Flfiehtlingspoli—
tik, Siidafrikapolitik, deutsche Industrie und
Arbeitskréifte in der 3. Welt —- und jetzl die

Gentechnologie.
Um diesen Sympathiebonus auszuschalten

und gleichzeitig vor der kritischen Beschafti-

gung mit solchen, nun >>anaschlagsrelevan-
ten« Themen abzuschreeken — nimmt das
BKA bewu/lt keine Trennung zwischen Inhal-
ten und Mitteln von Politik vor, sondern setzt
beides unbesehen gleich. Mit der Sympathis-
antenhetze im Deutschen Herbst verffigt man
auf diesem Gebiet bereits fiber geniigend Er-
fahrung. Das heiBt aber: egal, wie die einzel-
ne zu den konkreten Aktionen der RZ stehen
mag, egal, ob sie diese als politische Aktio-
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nen unterstfitzen kann oder nieht, egal, 0b

die Art und Weise eines Anschlags in das ei—

gene Konzept uberhaupt paBt
—

jede gesell—I
sehaftspolitische Auseinandersetzung, in die

sich die RZ mit Cinem Anschlag aus ihrcm

politisehen Verstz’indnis heraus einbringt, ist

>>anschlagsre1evant«, also mit polizeilichen
Mitteln verfolgbar.

Gerade deshalb gilt es, sich die ,tatsiichli-
Chen Relationen vor Augen zu halten:
— der Staat speltuliert darauf. daB sich die

Angst vor politischer Verfolgung, vor Krimi-

nalisierung auf die Themen, aul die politisehe
Auseinandersetzung fiberhaupt erstrcckt.

Und er spekuliert auf die zermiirbende und

zeitintensive Distanzierungswelle, die der

Linken, der Frauenbewegung ihre cigenen
originaren Ansatze zunehmend dominieren

kénnte —

so daB die Repression und die Dis-

kussion der Anschliige das zentrale Thema

wird. Und daB dieses die Wciterentwicklung

eigenstandiger politischer Konzepte iibcrla—

gert.

Hflkfl'

onthe

techs
Der Kabarettist Matthias Deutschnmnn

legt mit ..Hitlernn the rocks" cine Samm-

1ung von Aphorismen. Szcncn. Dialogen
und Polemiken vor. kcin Programm- odcr

Textbuch. sondcrn Gednnkcnsplitter aus

der explodierendcn Welt. Das Elend des

politischen Kabarctls. zuglcich untcrhal-
ten und aufklarcn zu wollen. wird nicht —

wie etwa in Hildebrandts .Notizen aus dcr
Provinz‘ oder H. D. Hugchs provinzieller
Weinerlichkeit — abcrmals vcrdoppelt.
Deutschmann bcdient sich \lcr Schock-

methode. der Wendung ins Absurdc. die

dem Realzustand entspricht. Es dtirfie ge»
lacht werden — abcr es geht nicht Inchr.

Dall einem im Kaharctt das Inchen im

Halse stecken hleiben soll: Auf‘kliircri-

sche Besinnlichkeit, die nicht dcr Kritik

sich verdankt. sondcrn als Nachspcisc zu

nfirgelnden Gedankcnbliihungen veral)»
reicht wird. is! nicht Deutschmanns Gc-

schéifi. Das deutsche Kabarcu ist nur cine

FormderTruppcnbctreuung {Urdic gebil-
deten. noch nicht'kasemienen Stiindc der

Gesellschaft.

Matthias Deutschmann

Vierzehn

deutsche

Etiiden
..Deutschmanns Engagement ist l'risch

wie die Erinnerung an die \‘crschorftcn

Wunclen votn lctzten Kniippcleinsalz.
Von daher stummt scin \Vlll, dcr nicht

freundlich kitzelt. sondern scherzend zu-

sucht” (Franlfilm-r Nr'iu’ l’rvxsc)
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Amnestie-Debatte —

Die Verlaufsform einer deutschen

Diskussion. Eine Zwischenbilanz

Folgende zwei Beitra‘ige befassen sich mit der

wiederaufgegrifl'enen Amnestiedebatte; wfih-

rend Klaus Bittermtmn Entwicklung und ak-

tuellen Stand der Diskussion kritisch (nach
allen Seiten) zusammenfasst, unternimmt

Rainer Kreuzer, ein Vertreter der Linken Li-

ste Frankfurt, eine politische Begn‘indung ffir

die Amnestieforderung jenseits aller (grii-
nen) Harmonisierungswfinsche. Die Redak-

tion des SF unterstfitzt die politische Amnes—

tieforderung, allerdings nicht nur ffir die

RAF, wie dies in Kreuzers Beitrag getan

wird, sondern ffir alle politischen Gefangenen
als ersten Schritt im Kampf gegen Knast und

repressives System und als Antwort auf die

zunehmende Kriminalisierung weiter Teile

des kritischen linksradikalen Spektmms (—

egal mit welchen Vorwénden auch immer

dies derzeit begriindet wird). Dabei geht es

um cine Amnestie, die diesen Begriff nicht

aushiihlt: eine “Amnestie“, die Distanzie-

rung von der eigenen Vergangenheit zur Be-

dingung macht, sollte besser “Wiedereinpas-

sung“ (in die herrschende Gesellschaft) ge-

nannt werden.
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»Teils zu langjiihriger, teils zu lebenslanger
Haft verurteilt, sitzen noch immer jene einzel-

nen hinter Beton, die damals den Protest aller

gegen den Vietnamkrieg etwas zu wortlieh ge-

>nommen halten, also so, wie er gemeint gewe-

sen war. Wenn kein Wundergesehieht, werden

diese einzelnen, von denen manehe seit 10 Jah-

ren eingesperrt sind, die Zellen entweder am

Kriickstock oder im Sarg verlassen.
“

Mit dieser Erinnerung an cin verdriingtes
Kapitel deutseher Geschichte leitete Wolf-
gang Pohrt seinen >>Vorschlag far eine Amne-

stie-Kampagne« Anfang 1984 ein. Die Be-

gri'mdung war so einfach wie einleuchtend:

Das Konzept dies bewaffneten Kampfes war

gescheitert, die K'Eimpfer der RAF saBen

gréBtenteils im Gefiingnis, d.h. statt den ge-

schlagenen Gegner zu vernichtcn, war nun-

mehr der Zeitpunkt gekommen, ihn zu amne-

stieren, um mit dieser groBzfigigen Versoh-

nungsgeste zu verdeutlichen, wie die Macht-

verhéiltnisse nach wie vor lagen.
Aber wiihrend sich der Staat damals gera~

de anschickte, an dem RAF-Dissidenten Pe-

ter-Jiirgen Booek, der seine Taten nieht nur

nicht leugnete, sondern auch bereute, ein Ex-

empel zu statuieren, um mit dem Urteils-

spruch von dreimal lebensliinglieh plus 15

Jahre die anscheinend um ihre Existcnz banL

gende Staatssouverfinitéit zu verteidigen, sah

die linke und liberale Offentlichkeit in diesem

kompromiBlosen Gebaren des Staates eher

eincn Grund fiber den Amnestievorschlag zu

schweigen als ihn durch eine offentliche Dis-

kussion zu unterstiitzen. So lehntc es z.B. der

Rotbuch-Vcrlag im vornherein ab, als Koor-

dinationsstelle fiir die Kampagne zu dienen.

Entsprechcnd flau sah auch die auf den

Leserbriefseiten der taz gefiihrte Diskussion

aus. Aus der Notwendigkeit durch eine Am-

nestiekampagne eine Offentliehkeit herzu-

stellen, zu der die Politiker Stellung beziehen

mijssen und die es der Staatsanwaltsehaft

sehwer gemacht hiitte, cin Urteil zu fiillen,
das man nur als Wiedergutmaehung fiir die

ungesfihnten nationalsozialistischen Verbre-

Chen interpretieren konnte, wurde cin Stel-

lungskrieg um Positionen, die keincn An-

sprueh aufRealitiit erheben konnten.

Es waren also nicht nur die deutschen Ge-
‘

richte, die in der unverhohlenen Rache ihr

Souverfinitétsprinzip zu Grabs trugen und '1

nicht zur Kenntnis nahmen, daB sie durch die

Amnestierung der politischen Gefangenen
vielmehr ihre Macht und ihr Ansehen unter—

streichen konnen, es war auch die Linke

selbst, die den Vorschlag mit Emporung zu-

riickwies. Zunéichst wurde moniert, daB die-

ser Vorschlag doeh nieht ohne die Betroffe-

ncn gemacht werden konne; d.h. die Gefan-

genen miiBten sich zu Wort melden, um zu

bekunden, ob sie eine derartige Kampage ffir

'si'nnvoll hielten. Natiirlieh hielten die RAF-

Gcfangcnen mchls von einer Amnestie und

insofern handelte es sich um einen rhetori-

schen Einwand. Sowenig sie jedoch gefragt
worden warcn, 0b sic in das Gefiingnis kom-

men wollten, sowenig war die Notwendigeit
gegeben, die Gefangenen um Erlaubnis zu

fragen, da es ihnen selbstverstéindlich [reiste-

hen wiirde, diesen Aufenthaltsort wieder auf-

zusuchen.

Uberhaupt winerte man hinler dem Vor-

schlag Verrat und Kollaboration mit dem

Klassenfeind. Eine unzuliissige Unterschei-

dung sei z.B. getroffen worden zwisehen poli-
tischen und normalen Gefangenen und eine

Amnestierung nur der politischen Gefunge-
nen vergiBt die “fiber 70 000 in Kniisten und

Psychiatrien Eingemauerten und zeiehnet

sich nicht gerade durch das Bestreben aus,

BewuBtsein fiir Klassensolidaritfit zu schaf—

fen“, so jedenfalls lieBen Ralf Reinders und

Ronald Fritzsch verlauten.

Diese Argumentation, die mit der Parole

“Keine Amnestie fiir die Klassenjustiz! Frei-

heit fiir alle!“ unterstriehen wurde, setzte

zum einen cine existierende Bewegung vor-

aus, die in derLage wéire, wenn nieht schon

die Forderungen von Reinders und Fritzsch

zu erfiillen, so doch wenigstens Druck auszu-

fiben, den der Staat nieht einfach ignorieren
kénnte — eine Vorstellung, der die Autoren

nicht nur selbst skeptisch gegeniiberstehen,
sondern die sich auch beim besten Willen

nicht verifizieren liilBI. Zum anderen lehnten

sic heroisch jede Vorzugsbehandlung ab;
auch die normalen Gefangenen sollten amne—

stiert wcrden. Dagegen liefie sich nichts sa‘

gen, abcr mit dieser noblen Geste verkannten

sie, daB sie im Unterschied zum normalen

Gefangenen deshalb sitzen, weil sic politisch
motivierte Straftaten begangen haben mit

dem erkliirten Ziel, die Regierung zu stiirzen.

Veréirgerung rief jedoch vor allem die Be—

grfindung des Amnesticvorschlags hervor.
DaB der bewaffnete Kampf gescheitert sei,
daB wollte man nieht unwidersprochen hin-
nehmen. Und daB “die RAF am Ende ist“,
wurde schon allein deshalb in Abrede ge-
stcllt, weil Waekernagel, Pohrt und der

“Spiegel“ E‘es behauptet“ hitten. Einen Sie—

ger in diesem Streit konnten die sich zu Wort
meldende'n Diskutanten ebenfalls nicht aus-

machen und insofern sahen sie den Staat aus

eben den gleichen merkwfirdigen und un-

durchsichtigen Griinden bedroht wie dieser
sich selbst.

Im »Konzept Stadtguerilla<<, der program-

matischen Griindungsschrift der RAF, hatte
man die Tauglichkeit des theoretischen An-

spruehs noch vom praktischen Erfolg abhéin-

gig gemacht. Inzwischen war der bewaffnete

Kampf fiir seine Anhiingcr zu einem von jeg-
licher Legitimation befreiten Dogma gewor—

den, das in Frags: zu stellcn, ihre heiligsten
chrzeugungen verletzte. Folglich setzte die

militante Linke Amnestie und Kapitulation
gleich und wuBte sol‘ort, daB die Freilassung
eines Gefangenen nur (lurch Vomit erkauft

werden konne. Von dicser Préimisse nicht 21b—

zubringen, verlegtcn sic sich auf die Sprcn-

gung von Veransmllungen, die die Amnestic

zum Thema hatten, und his lieutesind solchc

Veranstaltungen nicht denkbnr.

In dieser fast aussehliefilich vom militari-

ten Spektrum der Linken gel‘iihrten Diskus-

sion wurde eine idce zu Grahe gctragcn, nur

weil das unbezweifelbarc Fukrum dcs Schci—

terns nicht mit gewisscn Vorstcllungen von

der Wirklichkeit in Ubereinstirmnung zu

bringen war. Als “Todschrcibcr des hewaff—

neten Kampfes“ muBIe Polirt nach gut einem

Jahr resigniert feststellen. (1le man den

Freunden des bcwaffncten Kampfes sogar
noch dankbar sein muBte. >>dcnn nur die von

ihnen angelieferte absolut idiotische chzlttc

hat dazu gefiihrt, dalS iiberhuupt noch von der

Amnestie gesprochen wird, die bei den restli—

Chen Linken auf das gleichc Intercsse geslo-
Ben ist wie bei den Behordcn oder in dcr Of-

fentlichkeit, néimlich auf gar kcins.«

Dariiber konme auch nicht hinwegtiiu—
sehen, daB eine Zcimng wie der Spiegcl im

Rahmen ihrer Berichterstzmung fiber den

Boock-ProzeB den Amnestievorsehlag vor—

sichtig aufgriff. Von der (")fl’entlichkeit unhe—

achtet, sprach 1985 niemzmd mchr fiber Am-

nestie und RAF. Stattdcssen wandtc sich dzls

Interesse einer Jahrcszahl zu‘ die zmdculctc.

daB es nach 40 Jahren ungcbrucht schien, sich

endgiiltig iiber die im lctzlcn Weltkrieg erlit—

tene Niederlage hinwcgzutrosten.
Erst als Stefan Aux! mit scinem Zungenlo-

ser “Der Baader-Mcinhof—Kmnplex“ 1986 ci-

nen Platz in der Spiegel—Bcstsellcrliste er-

oberte, war das verdriingtc Thoma wieder en

vogue. Man plaudcrtc mit rotcn Ohren iiber

die unwiederbringlieh vcrgzmgene schonc

Zeit und der Stern lieferle ergiinzend hicrzu

die Gesehichte einer “Ex-Tcrroristin“, die

“hiibsch mit hcllen. wachen Augcn und dunk-

len langen Haarcn“, der Sensationspostille
verriet, daB “es keine Liebe in der RAF gab“.

Diese Publicityvcrwertung verslanden die

versprengten RAF-Militanten offcnbar als

Aufforderung, aus dem Schuttcn ihrer Prota-

gonisten herauszutreten und sich sclbsl wic-

der in Erinnerung zu rufen. Zimmermzmn,

Beckurts und von Braunmi‘lhl hieBen ihre zur

Streeke gebrachten Opfer, Nach diescn An-

schlégen war das Klima fiir'einc wcitere Am-

nestiediskussion denkbzir sehlecht. Was jetzt
auf der Tagesordnung stand. war wieder ein-

mal eine Kritik der RAF, die in ihrer Emlar-

vungsfunktion jcdoch wcit hinler der authen—

tischen Seibstdarstellung der Gruppe zuriick-

blieb.

DaB aus der Amnestie damn doch noel] Ci-
ne offcnlliche Kontrovcrsc wurde. vcrdankt
sie der die Geschichtc dcr [3 RD nach Jahrcs-
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zahlcn sorticrendcn Mcdienwelt. Seit 1977

warcn zehn Jahrc vergangcn und deshalb

stand 1987 im Zcichen von Zehn Jahrc “Deut-

scher Herbst“. Allc groBcn und fiberregiona-
lcn Zeitungcn widmetcn dicscm Jubilaums-

gcdcnktag langatmige Rekapitulationsartikcl
fiber dic Gewissensnot dcr Regierung
Schmidt und ergingcn sich in tiefschfirfenden

chrlcgungcn zu dcm vom Schicksal gezcich-
nctcn Folgcn dcr auch heutc n'och gutgehei-
Bencn Politik der Harte. Was damals begon-
ncn hattc als Zeichcn des Umdenkens in der

Linken, die im Jahr dcr Schleyer-Entffihrung
ihre kritischc Distanz zum Staat aufgab‘, um

zu cincm seiner vehementcsten Ffirsprecher
zu werdcn, {and zehn Jahrc spater immer

noch kcinc rcchtc Ancrkcnnung,’ denn die

Regicrung machte kcinc sgnderlichen An-

stalten das Thcma Amnesti‘e fiberhaupt zur

Kcnntnis zu nchmen.

Dicsc verstockte Haltung wicdcrum cm-

portc dcn Bund dcr linksintcllektuellen De-

mokraten, die die Gelegcnheit der Regierung
Kohl eines auszuwischen, beim Schopfc er-

griffcn, indcm sic aufmfipfig nach Amnestie

vcrlangtcn. Wolf Biermmm‘jammert in dcr

ZEIT zwar noeh, daB er sich »dic Solidaritiit

mit diescn vcrdammten Tc'rroristen aus dcn

Tatzcn saugen« muB und eigentlich wechr

auch gar nicht, warum fiberhaupt »mit Euch

noch Worte wechseln<<, da. ch »allcs [angst
zcrrcdct ist«, aber trotzdem will er nicht ab-

scits stchcn, wenn die >>chcnslanglichcn
wicdcr ins chcn gczcrrt<< werdcn. Und Antje

,Vollmcr gesteht in dickcn Lettern »Wir sind

vcrstrickt, auch schuldhaft<<. Nach dicsen den

Jahrcstag angemessen wfirdigenden Worten,

mit dencn die Wiederholungstfitcr sich noch

einmal fiffcntlich an die Brust klopfen durf—

tcn, konntc nun auch dic ehrwfirdige ZEITes

Wagcn, dcr Amnesticlordcrung Nachdruck in

cinem Kommcntar zu vcrlcihen. Zwar wollte

man kcincn Mord amnestiert wisscn, aber

man wolltc,allcs tun, »was moglich ist, um

potcnticllc Ausstcigcr aus dcr verteufelten

Solidaritiit der Aussichtslosigkcit zu holen.«

.Natfirlich kann es nicht darum gehen, die

Iobcnswertcn Absichten des ZEIT—Kolumni—

,stcn zu tadeln, ist doch alles, was zur Freilas-

sung auch 'nur eines einzigen Gefangenen

ffihrt, auch gerechtfertigt, aber der schwfilsti-

.gc Stil kfindete bercits an, was von nun an in

dcr Diskussion vorherrschen solltc. Versoh—

nung und einc Absage an die Gewalt waren

gefordert, Feindbilder solltcn abgebaut und

die vcrhfirteten Fronten aufgelost werdcn,

kurz, man solltc.aufeinander zugchen und ei-

ncn Dialog ffihren. Mit diesem Vokabular

dcr Unverbindlichkeit machten vor allem die

GRUNEN um Antje Vollmer yon sich rcden.

Rfickblickend auf die Diskussion zwei Jah-

re zuvor konnte man feststellen, daB damals

trotz allcr Vorbehalte fast noeh inhaltlich ar-

gumentiert wurde. Im humanistischcn Gefa-

sel der Realpolitiker der GRUNEN hinge-

gen, das sich wie die Parodie einer Kohl—Re-

de anhfirte, wurdcn all die Uberzeugungen
zur Disposition gestellt, mit denen dic Pro-

testbcwegung ihre Bedeutung crlangt hatte.

Es gcnfigte nicht, Feindbilder zur Scharfung
einer produktiven Auseinandersetzung zu ak-

zeptieren; in der Logik dcr GRUNEN ffihren

Feindbildcr direkt zum bewaffneten Kampf.
Es genfigt auch nicht, das der gréBte Tcil dcr

GRUNEN Gcwalt nie gutgehechn hattc, sic

auch nic in dem Verdaeht standen, in ih'rer

Freizeit heimlich Strommasten umzusagen;
das Gebot der Stundc hieB Versfihnung und

Dialog.
In diescr vorgezogenen Weihnachtsstim—

mung, stieB dann auch cine AuBerung der

'

grfinen Fundamentalistin Jurta Dithfurth, daB

der Staat nichts so sclmlich brancht wie den

Terror, auf fast ebcnso groBe Abscheu wie

cin Anschlag der RAF auf cincn Industriema-

nager. Abcr anstatt wie jede andere Partci

.geschlosscnc Einheit zu dcmonstrieren, hattc

sich Jutra Dirfzmh auch den Zorn ilircr Kolle-

gen von der andcrcn Fraktion zugezogcn.

>_>Vicle Menschen<<. licB der Fraktionsassi—

stent von Waltmut Schoppe wissen, wfirdcn

durch ihrc Worte »in individuellcs Unglfick

getriebem, zynisch treibe sie ihr Schindluder

mit ihrcn »politischcn Opfern<<.
Positiv hingegen wurde die Initiative Mar-

tin Walsers bewertet, der in eincm Anflug
christlicher Nachstenliebe mit den Gefange-
ncn gruppendynamische Sitzungen abhalten

wollte, was diese. trotz aller politischcn Dif-

fercnzcn, die man In ihnen habcn kann und

trotz allcr der daraus oft folgendcn personli-
chen Hamc, nun wirklich nicht verdient ha-

ben.

Jenseits des grfinen Streits, jenscits der

von der Regierung argwfihnisch beaugten
Versohnungsbcreitschaft und jenseits der sal—

bun‘gsvollcn Redcn Weizz‘ickcrs, Albertzs und

'Gollwitzcrs fiber Friedc', Vergcbung, Gnadc

und der Integration rcuigcr Sfindcr, ist das

Thema Amnestie nun tatsz'ichlich gescll-
schaftsfahig gewordcn.1n Tempo, dcr Zeit-

'

schrift ffir die neuc dcutschc Wellc, wurdc

das Thema zwar etwas umfrisierl zur »Amnc-

stie ffir RAF-Aussteiger«, daffir fandcn sich

fiber 100 Prominente, die diese Fragc vorbe-

haltlos mit Ja beantwortcten. Zwar war ma‘h

sich nicht immer fiber die Form einig, 0b Am—

nestie, Begnadigung odcr Neuaufnahme" der

Prozcsse, aber die ihrcn Ausstieg glaubhafl

begrfindcnden RAF-Dissidenten solltcn in

die Versohnungsgesellschaffi wicdcr eingc-

glicdcrt wcrdcn, dcnn was ist cinc Familicn-

zusammenffihrung ohne die verlorcncn Kin-

der.
‘

- -

In den talkshows dcr S'endcanstaltcn wa-

ren plotzlich chemaligc bewalfnete Kampfer
zu sehen, Polizeibcamtc, die im Schqucch—

scl mit der RAF vcrlctzt wordcn waren, Poli-

tiker, Journalistcn und Schriftstcllcr, dic sich

alle offcnen Herzcns gegcn die unnfitigc Har-

te der deutschen Justiz aussprachcn.
Von der unsprfinglichcn Intention dcs Vor-

schlags ffir cine Amnestiekampagnc, dic cine

Freilassung allcr politischcn Gefangcncn im

Sinne hatte, ist dabei zwar nicht Viel fibrig ge-

bllieben, abcr bei der dcutsehen Justiz muB

"selbst die fiberlfillige Entlassung Von Wackcr-

nagel und Schneider als Erfolg verbucht wer-

den. Und chn die linkc Promincnz ctwas

zur Entlassung andcrcr RAF-Dissidentcn

beitragt, dann ist das mit Sichcrhcit vcrnfinf—

tiger als alles andcrc, woffir sic sonst ihrc Un—

tcrschrift spendet. Mehr schcinl ihr nicht zu-

zumutcn zu scin.

Ihre kategorischc Vcrurtcilung dcr RAF

‘und ihre undiffcrcnzicrtc Kritik dcr Gcwalt

a‘l‘lcrdings trfigt nun langsam Frfichte, in de-

ren GenuB nun ihrc chcmaligcn Gcgncr kom-

men, die feststellen mfisscn, daB diese Uinke

so schlecht doch gar nicht ist. »Dcr blinde

Flcck<< hciBt 'ein neucrschiencncs Buch zur

RAF, Gcwalt und Amncstic. Besser als jcdes
Zitat aus dcm Buch ist hicrzu cine chcr—

kung von Klaus Bolling im Spicgel, demnan-

Che Siitzc dicses Buchcs dcshalb so »bcgierig«
las, »‘weil sic sich nach eincm Jahfzchnt treff-

lich zur Legitimation des eigenen Handclns

eigncn<<.
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Linke Liste Frankfurt

Die Forderung nach Amnestie oder Gnade

fiir die Gefangenen der RAF wurde anléiBlich

der zehnjéihrigen Vergangenheit des deut-

schen Herbstes von Politikern, Schriftstellern

und einigen Gefangenen selbst in den Medien

diskutiert. Fast scheint es eine Variante des

bloBen Abfeierns gewesen zu sein, wenn min
die Forderung, nachdem sie im Oktober elf-

rig erhoben wurde, bereits wenige Wocnen
spiter hinter der Aktualitat der Tagespolmk
wieder versehwindet.

.

Nimmt man Cohn-Bendit beim Wort »Es

geht um Menschen<<, so sollte jener humani-
stische Beweggrund dieser Kampagne, diese

doch fiber die Fixpunkte der willkommenen
Jahrestage hinaustragen konnen. Diskutiert

man die Amnestieforderung iiber ihre prag-

matische Einbindung in die Strategie griiner

Realpolitik hinaus, bis zum Problem der Sa-

che selbst, so zeigt sich das Thema als viel zu

ernst, um es der Konjunktur der Tagesthe-
men unterzuordnen. Die Forderung nach e1-

ner Amnestie muB fiir alle gestellt werden,
fiir die »Abschworem genauso wie fiir die

>>Beschw6rer<< und sie muB weiterhin propa-

giert werden.

Zur Begn‘indung einer Amnestiekampagne
mochte ich im Folgenden drei Argumente
vorstellen:

Radikaler Humanismus
Der Humanismus ist seit jeher, zumindest im-

plizit, eine entscheidende Grundlage linken
Politikverstéindnisses gewesen. Im Unter~
sehied _zum caritativen Humanismus, der
fiber die strukturelle Basis unmenschlicher
Zustfinde hinwegsieht und sich auf die Hilfe

im Einzelfall reduziert, ist der Humanismus
der Linken ein radikaler. Ein radikaler Hu-

manismus, der das Recht auf ein menschen-

wfirdiges, freies und gliickllches Leben fiir al-
le Menschen fordert und alle gesellschaftli-
chen Verhaltnisse, die dieses Recht verhin-
dem, radikal verandern will. Der radikale
Humanismus steht somit in einem voluntari-
stischen Verhéiltnis zur gesellschaftlichen
Wirklichkeit und konfrontiert die Gesell-
schaft mit seinem subjektiv gesetzten Ideal
von menschlichen Lebensbedingungen, die
diese Gesellschaft nieht einlost. Anders als
die utopischen Entwiirfe der vergangenen
Jahrhunderte (z.B. Thomas Morus Utopia),
in denen Ideale von gesellschaftlichen Zu-
stfinden dem Bestehenden unvermittelt ent-

gegengeselzt und als etwaige Wahrheiten ver-
absolutiert wurden, miissen unsere heutigen
Ideale als historisch bedingte mit der konkre-
ten Analyse der Gesellsehaft vermittelt wer-
den. Es kann nicht mehr darum gehen, das
positive Bild einer idealen Gesellsehaft wie
ein Arehitekt am Zeiehenbrett zu entwerfen
sondern vielmehr darum, den bestehenden
Verhaltnissen ggeniiber die historis‘eh mogli-
chen und von uns subjektiv gewollten Rechte
des MenSchen einzuklagen. Die bestehende
Gesellschaft wird also mit Idealen von Rech-
ten konfrontiert, nicht aber mit Idealen von
ozialen Systemen.

In der amerikanischen Unabhangigkeits-
erkléirung von 1776 wurden erstmals die
Rechte des Mensehen auf Leben, Freiheit
und auf sein Streben nach Gliick anerkanm.

Die franzo‘sische Revolution erkiimpfte die

grundlegenden Rechte des biirgerlichen Indi-

Viduums, die formale Freiheit der Person, dic

Gleichheit vor dcm Gesctz und die Freihcit
des Eigentums, der Produktion und des Han—

dels. Die Befreiung von der feudalcn und kle—

rikalen Bevormundung, dic Vereinigungs-
und Vereinsfreiheit, das Recht nuf frcic Mei-

nungséiuBerung, die Religionsfreiheit und an-

dere waren historisehe Errungcnschaften, die

es auch heute noch zu verteidigen gilt. chte

aber, rund zweihundcrt Jahre spiiter hatsieh

der Reichtum der biirgerlichen Gcsellschaft

enorm entwickelt, die materiellen Bedingun-
gen, die der Konstitution dcr biirgerlichcn
Verfassungen zu Grunde lagen, sind mit den

heutigen nicht mehr verglcichbar. Was an

normativen Prinzipien damals revolutioniir

war, wird nun heute, wenn es nicht erweiten

wird anachronistisch. Das, was nun an oko—

nomischem und technischcm Potential in den

europiiischen Gesellschal‘tcn vorhandcn ist,

spottet den Zustiinden, unter dencn die mei-
ten Menschen, auch in Mittcleuropa, leben

miissen.

Auch die Grundrechte, die dem Bundes-

biirger im Grundgesetz zucrkannt werden,
sind gegeniiber dem, was an Grundrcchten
materiel] moglich ist, vollig riickstiindig.
Heute ist es langst an der Zeit, die Grund-
rechte wesentlieh zu erwcitern und die Rech-
te auf zufriedenstellende matericlle Versor-

gung, auf selbstbestimmtc Arbcit und auf

physisch und psychische Unversehrtheit je-
dem zu garantieren.

Diese Rechte jedoch wiiren nicht fiber den

parlamentarischen Entscheidungsweg reali-

sierbar, denn sie waren wcsentlich mehr 815

modifizierende Reformcn des Kapitalismus,
und deshalb nur durch die vollige Uberwin—

dung dieser Gesellschaftsformation moglich.
Eine zufriedenstellende Versorgung cincs je—
den, unabhéingig seiner Leistung wiirdc dem

Kapital die Herrschaft fiber die lebendigc A1"
beit entreiBen, die arbeitcnde Bevolkerung
wfirde sich sehr wahrscheinlieh mittelfristig
dem Diktat der Stechuhr entziehen.

Das Recht auf korperliche Unverschrtheit
und auf Freiheit der Person findet sich im 2.

Artikel des GG niedergeschricben, jchCh
mit der entscheidenden Einschréinkung, dflB
auf gesetzlicher Grundlage in cs eingcgrifffen
werden darf. D.h. in der chcl so]! 05 als for-
males Recht gelten, jedoch bloB als ein Recht

neben anderen, das dem Individuum jedcr-
zelt wieder auf rechtsstaallicher Grundlagc
entzogen werden kann. Die Freiheit der Per-

son ist also verletztlich, ebenso seine korper-
liche Unversehi‘theit.

>._..



Gegeniiber dem Feudalstaat und der fa-

schistischen Diktatur ist die Rechtsffirmigkeit
der Staatsgewalt selbstverstandlich ein Fort-

schritt, aber keineswegs die absolute Gestalt

menschlicher Grundrechlte. In der Verfas-

sung der BRD werden einige Rechte somit

bereits als Grundrechte antizipiert, jedoch
nicht als solche normiert, sondem bloB als re-

lative Rechte festgehalten. Der radikale Hu-

manismus nun hat fiber diese Stufe der

Grundrechtc hinaus zu gehen und zunachst

jene Rechte, die in der Verfassung als Grund-

rcchte crscheinen, auch als solche zu konsti-

tuieren: In die Freiheit der Person und ihrer

korperlichen Unversehrtheit darf niemals

cingegriffen werden, auch nicht auf Grundla-

ge eincs Gesetzes. Der Zustand, in dem Men-

schen, aus welchen rechtmafiigen Griinden

auch immer, in Gefangnissen ihrer Bewe—

gungsfreiheit beraubt sind, ist aus radikal hu-

manistischen Griinden abzulehnen.

Die Gefangenen aus der RAF unterliegen
nun besonders inhumanen Bedingungen:
Einzel- oder Kleingruppenisolation, Trenn-

scheibe vor Besuchern, akustische und opti-
sche Deprivation, gestorte ,Nachtruhe und

andere Schikanen. Allein vom radikal-huma-

nistischen Standpunkt aus ist es also bereits

geboten, gerade fiir alle RAF-Gefangenen
zuerst fiir eine bedingungslose Amnestie ein-

zutreten. Amnestie fiir die RAF soll aber

nicht heiBen, daB mit dieser spezifischen Frei-

heitsforderung der tausendfache >>Strafvoll~

zug« all der anderen Gefangenen in den Kna-

sten akzeptiert wfirde. Der radikale Huma-

nismus soil in diesem Zusammenhang viel-

mehr so etwas, wie ein grundsatzliche Ach-

tungder Geféingnisse begn’inden, ein allge-
'

meines Gesetz, das nun auch in dem besonde-

ren Fall der Amnestiefrage ffir die RAF seine

Berechtigung findet.

Die Grundsatze eines radikalen Humanis-

mus, einschlieBlich die Ablehnung der Ge-

féingnisstrafe mag als unrealistische Triiume-

rei erscheinen, innerhalb der bestehcnden

Gesellschaftsordnung. werden diese auch

nicht einlosbar sein, als utopische Inhaltc sind

sie jedoch unverzichtbar. Gerade in cincr

Zeit, in welcher die utopischen lnhaltc linker

Politik zunehmend realpolitischem Opportu-

nismus und autonomem Aktionismus geop-

fert werden, ist ein Diskurs iibcr inhaltlichc

Ziele, jenseits der aktuellen Katastrophcnab-

wehr, bestimmt nicht iibcrfliissig. Als cinzi-

ges Argument ware dcr radikalc Humanis-

mus jedoch fiir die Amnestiefordcrung zu ab-

strakt, genausogut konnte man aus gleichcn
Grfinden mit einer Amnesticfordcrung fiir

die Bankr‘ciuber beginnen. Die konkrctc For-

derung nach einer Amnestie fiir die RAF

kann sich jedoch noch auf andere, aktuelle

und konkret historische Grundlagcn bezic—

hen.

Amnestie als Wiedergulmachung
Eine Amnestie fiir die RAF wire in Deutsch-

land keineswegs als ein vergebender Gnade-

nakt des Staates gegenfiber seinen werirrten
Kindern« zu verstehen, so wie es etwa Weiz-

séicker umzudrehen versucht: Gnadc, auch

fiir unsere Terroristen, und waren sic einst

noch so schrecklich, damit das Recht »in sei—

ner humanen Vollzugsabsicht erst wirklich

verstéindlich wird«. Ein feierlicher Point—

d’honneur zum grauenhaften Alltag des Si-

cherheitsvollzugs. ‘So verstanden ware eine

mégliche Amnestie als ein giiltiges Geschenk

der Herrschenden mit devoter Dankbarkeit

entgegenzunehmen, nicht aber als eine be—

rechtigte Forderung ihnen abzutrotzen.

/
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Tatséiehlich aber hat die Linke, einschlieB-

lieh der RAF-Gefangenen, allen Grund, vom

bundesdeutsehen Staat eine Wiedergutma-
Chung der sehreckliehen Vergangenheit, die

in Stammheim monumental his in die Gegen-
wart reicht, zu verlangen: ein Staat, der bei

seinem Aufbau weder personell, noeh bei sei-

nen okonomischen Bedingungen mit der NS-

Vergangenheit gebrochen hat, der bereits

1956 die KPD verbot, der in den 70er Jahren

die Linke mit Berufsverboten diskriminierte

und einige gar in eigens fur sie eingeriehtete
‘Geféingnistrakte physisch und psychisch rui-

nierte, bis hin zum Tod von Holger Meins,
Ulrike Meinhof und den Toten vom Deut-

schen
V

Herbst. Auch wenn
1
es ~fiir all das

schreckliehe Leiden und fur die Toten keine

Entscha'digung geben kann, eine Abkehr zu-

mindest Von jener todliehen Strategic héitte

man schon lange erwarten kénnen. Géibe es

in Deutsehland wenigstens einen demokrati-

schen Konsens in der Offentlichkeit.“Aber

was kann ’man schon erwarten, in einem

Land, in dem nur die Brutalitat Hochachtung
genieBt, in dcm Mutter sich einst beim Fuhrer

dafiir bedankten, daB ihr Sohn den Heldent-
‘

0d sterben durfte? Der Dcutsche Herbst. in

dem die gesamte Offentliehkeit nicht nur

>>klammheimliehe Freude<<, sondern offene

Begeisterung iiber den Tod der Gefangenen
auBerte, in dem die deutschen Wiistenfiiehse

fiir ihr Blutbad in Somalia als Helden des Va-

terlands geehrt wurden, machte unmtier-

standlich deutlieh, daB Dcutsehland an seiner

Tradition festhéilt.

Hiitte wenigstens die Witwe Schleycrs bei

der Trauerfeier den Bundeskanzler geohr-

feigt, so wiire vielleicht endlieh der Konscns

»was der Staat tut, ist wohlgetan<< auch bei

uns durehbrochen. Soaber blicb dcm Staat je-
de Reehenschaft fiber seine Opfer wieder ein-

mal erspart. In seiner Souveriinitiit gestz’irkt,
glaubcn nun auch die GRUNEN cine jede

Forderung niemals ohne Loyalitiitsbekun-
dung erheben zu diirfen.

Eine Amnestie ist nur durch eine breite'

oppositionelle Bewegung erreichbar. Bisher

wurden Amnestien selten aus ethischen

Griinden erlassen, in der Regel vielmehr aus

den pragmatischen Motiven, cine oppositio—
nelle Bewegung zu befrieden und den Legiti-
mationsverlust des Staates zu kompensieren.

Die Amnestie, die 1970 fiir Teile der APO

gewiihrt wurde, erfolgte ebenfalls auf dem

Hintergrund einer, wenn auch abgesehwach-
ten auBerparlamentarischen Opposition.
Sieht man also von den moglichen ethisehen

Motiven ab, so ist die. politische Bedingung
fijr eine Amnestie ein real bestehendes und

geféihrlich erscheinendes Legitimationsdefizit
eines Staates — die Amnestie ein funktional
sinnvolles Mittel zur Wiederherstellung der

notwendigen Massenloyalit‘at. Um eine Am~
nestle nun fiir die RAF realisieren zu kennen,
muB somit dieser Zusammenhang im Um-
kehrsehluB angewandt werden: Die Forde-

rung nach einer Amnstie muB mit einem

empfindlich'en Legitimationsentzug einer
starken Opposition gegenfiber dem Staat ein-

hergehen, so daB das eingehen auf die Forde-

rung, und sei es fiber ernsthafte KompromiB-
angebote, als eine notwendige Reaktion er—

scheint.

Das Herangehen der GRUNEN ist aus

diesem Grunde nieht bloB falseh, sondern der

Sache sogar abtrfiglieh. Jc mehr die GRU-
. NEN, als Teil der politisehen Opposition an

die Seite des bestehenden Staares riieken, de-

sto mehr gewinnt er an Legitimation und Sou-
veréinitéit. Eine Amnestie verliert dabei aus

der Sieht der Herrschenden ihre rationalen
Griinde.

Amnestie als Aneignung einer Geschichte
Die Aufgabe, die sich stellt, heute fiir cine
Amnestie einzutreten, ist zugleieh cine Chan-

ce, die 20jiihrige Gesehichte der Neuen Lin-
ken fiir die Gegenwart wieder erfahrbar und

fruehtbar zu machen. Die Fordcrung nach ei-

ner Amnestie, von der gesamten Linken ge-

tragen, wiire heute ein verantwortungsbe-
wuBtes Eingestéindnis, daB es damals am En-

de der 6()er Jahre die gemeinsame Sache war,
aus der heraus einigc der Genossen in der

Zerfallsphase der APO den Weg in den Un-

tergrund wiihlten — nicht zulctzt aueh aus

Verzweiflung fiber den rapiden Verlust cler
antiautoriti‘lren Errungcnschaften. der sieh
bei weiten Tcilcn der Bewegung deutlieh
machte. Als der Niedergang der APO in den
Jahren 69/70 unverkennbar wurde, geriet die

Spannung zwischen Lebenspraxis und revolu-
tionéirer Perspektive bei fast allen zum exi-
stentiellen Konflikt. Die Entseheidung fur
die Beamtenlaulbahn oder l'iir den Unter-

grund, rm die Therapie oder die Kaderorga-
nisation wurde im damaligen Endzeitgefiihl
oft zufiillig gctroffen. Viele, die sich dann
nach den ersten Anschléigen der RAF (Mai
1972) diffamatorisch von ihr distanzierten
konnten sicherlieh ihr Gliiek, nicht selbst bei
der Sprengstoffgeschiehte dabei gewesen zu

vsein, hiiufig bloB ihrem sensibleren Gefah.
reninstinkt verdanken, weniger ihrer realpo-
litisehen Vernunft.

Wenn die USA von der gesamten APO
des volkermordcs bezichtigt wurde und es

einige dann tatsiiehlich so ernst nahmen wie
es gemeint war, so hat geradc die. heute
scheinbar ihren Kinderschuhen cntwaehsene,
Protestgeneration besonderen AnlaB, die

Amnestieforderung aul ihre >>realpolitische<<
Tagesordnung Zusetzen — aber nun‘ endlieh
ohne allzuviel Staatsapologetik.

Auf die erste Offensive der RAF folgte zu»

gleieh die erste Verhaftungswelle von RAF-
Mitgliedern. Die entscheidcnden Guerillero's
kamen hintcr Gitter, die RAF war geschei¥
tert. Was noch folgte, warcn die vergeblichen
Hungcrstrciks, die mit Wasserentzug
Zwangsernfihrung Oder uneingelosten Zusa:

gen gebrochen wurden — die ebcnfalls erfolg—
losen Befreiungsversuche der RAF (Geiscl-
nahme in Stockholm und Schleycr-Entfiih-
rung).

DaB eine Revolution in den niiehsten Jah-

ren zu erwarten sei, glaubten zu Beginn der

70er Jahre noeh vielei Wz'ihrend die RAF of-

fenbar davon ausging, daB diese wiederum

versehlafen werde. wenn nieht endlieh der er-

ste SehuB ram, so daehten anderd daB zuerst

das richtige Parteistatut konzipiert werden

miisse. Auf einen radikalen Umsturz sehlicB-
lieh wollten die meisten nieln vcrzichten.

Der Protest auf der StraBe gegcn den Viet-

mamkrieg ging, wenn auch vermindcrt. in

den 70ern weiter; hinzu kam der l-léiuser—

kampf und die Proteste gegen die Fahrprei-
serhohungen fiir die stiidtischen Verkehrs-

mittel. Seit 1973 l‘ormierten sich die Anfiingc
der Anti-AKW—Bewegung, zuniielist weitgc—
hend unabhiingig‘von der APO-Linken.

Erst seit der groBen BrokdorllDemo 1976

begann die Liason dcr radikalen Linken mit
der Oko-Bewegung. Der destruktivc Cliarak-
ter der Produktivkriifte kam nun vielen erst-

mals ms BewuBtsein, dcr Fortschritrsoptimis—
mus und das Vertrauen auf die Revolution

wurden entseheidend gediimpft. SelilieBlieh

zeigte aueh die Betriebsarbeil niclit die ge-

wunsehten Erfolge. li'Ir die man sich fiber Jah—
re hrnweg der Fabrikdisziplin unlerwarf.

Auch die Proteste auf der Strch sehienen in

jener Zeit verstéirkt Resignation nach sich zu

Zlehen. In dieser Situation tral nun das Kon-

zept der Selbstbefreiung zunelimend in den

Vordergrund. Der erst dann so riehtig cnI-

deckte Markt fiir alternative Produktc und

Dienstleistungen expandierle sehr rasch. In

Frankfurt wurden 1976 die Batschkapp. dCT

Pflasterstransd, die Arbeiterselbsthilfc



(ASH) gegriindet. In dem Redebeitrag der

ASH am nationalen Selbsthilfekongress 1977

in Frankfurt wurden die resignativcn Erfah-

rungcn, clic im Hintergrunmd ihrer Projekt-

gri‘mdung standen deutlich ausgesprochen:
>>Einfach wcglaufen ist nicht (. . .) Also rein

in den Betrieb und agitiert, was das Zeug

hiill. Was wir dabci fibersehen Oder unter-

schiitzt habcn, ist die Tatsache, daB sich die

lichen Kollcgcn nicht so ohne weiteres agitie-
rcn lasscn wolltcn (. . .) Wir wollten den Zir—

kus doch nicht mehr mitmachen! Und slatt-

dcsscn tun wir genau das Vorgeschriebene,
slelien treubrav um 6.00 Uhr auf, dackeln in

den Betrieb, tun unsere Arbeit, die moglich-
erwcisc noch gewissenhafter als irgendciner
dcr Kollcgen. Weil wir ja auf keinen Fall

rauslliegen wollten, weil wirja ein politisches
Zicl habcn (. . .) Wir wollten uns befreien

11nd habcn uns dazu erst mal total vergewal-

Iigt. (. . .) Anderc Bereiche wurden wichti-

ger. In Frankfurt gings geradc im Kampf um

die besctzten Hiiuser bos ab . . . die Forde—

rung nach alternativem Wohnen: nicht iso-

licrt in dcr chinfamlien-Dreizimmer-Einzel-'

zellc, sondern in Gronohnungen mit ande-

ren zusammen (. . .) Sobald der Druck von

auBen mit Geldverdicnen wieder da ist, bre—

CllCI‘l die Wohngemeinschaften auseinander

bzw. werden zu rcinen Gemeinschaften zur

Reduzicrung der Lebenshaltungskosten. Und

seithcr ist Ebbc bei den Linken. Aus der gro-

Bcn Rat- und Pcrspektivlosigkeit sind wir

noch nicht raus. . .«

1977 war dann auch das Jahr des deutschen

Herbsts, in dem diese Krisc der Linken, die

sich schon seit 1976 abzeichnete, nun mit

staatlicher Repression als Zéisur endgultig
vollzogen wurde. Der deutsche Herbst, der

bereits mit der Fahndung nach jener »klamm-

hcimlichcn Freudc<<, nicht nur jenes Gottin-

ger Mcscalcros begann, versetzte die Linke in

Angst und Schrecken. Wahrend der Schley-

er-Entffihrung kam die Kunst der Distanzie-

rung dann richtig in Mode. Am 17.9. bemfih-

ten sich sogar 177 Hochschullehrer und wis-

scnschaftliche Mitarbeiter fiber eine selbstfi-

nanzierte Anzeige in der FR ihre Uberzeu-

gung von der Gewaltfreiheit allen zu bekun-

den. Im Frankfurter Spontiplenum schrumpf—
te von ciner Woche zur anderen die Teilneh-

mcrzahl von ca. 500 auf ca. 50 zusammen.

Das Iyrannische Gebéirden des Staates traf

die gesamte Linke und konsolidierte ihre Re-

signation. Besonders jene, die sich bis zum

bitteren Ende nicht von der RAF distanzie-

ren wollten, traf die Niederlage besonders

nachhaltig (»Wir kc'innen uns aber nicht ein-

faclz van den Genossen der Stadtguerilla di-

smnzieren, weil wir uns darm von uns selbst

dislrmzieren mfiflten.« Josehka Fischer, Juni

1976).
Gerade die Genossen aus der Sponti-Me-

tropole suchten dann spater ihre revolutiona—

rcn Jugendwfinsche mit gri'mer Realpolitik zu

sublimicrcn.

Zur hessischen Landtagswah] im Oktober

1978 formierte sich die GLH. Fur die Frank-

furter Spontis eroffnete nun die Okobewe-

gung einen ersehnten Ausweg aus ihrer Per-

spektivlosigkeit. >>Seien wir doch ehrlich: wer

von uns interessiert sich derm fiir Wassemot—

stdnde im Vogelsberg, fzir Stadtautobahnen in

Frankfurt, far Atomkraftwerke irgendwo,
weil er sich persé'nlich betroffen fiihlt?«

(Joschka Fischer: Letzte Worte zur Wahl,

Pflasterstrand 1978). _

Das Parteiexperiment schien immerhin ei-

ne vage Hoffnung zu bieten, die Relikte e'in- .

stiger Utopie zumindest im Parlament noch

bewahren zu kénnen. >>Auflerparlamentari-
sche Allemativen gibt’s keine, also warum

nicht? Eben. Warum nicht, wo doch eigentlich
nichts schief gehen kann. Gewirmt die Grfine

Liste, wird man weitersehen, Lmd verliert sie,

so hat es wenigstens nichts geschadet. (. . .)

Zur realpolitischen Méglichkeit kam bei Lms

noch ein EXISTENTIELLES Bediirfnis hin-

zu. Die Perspektivlosigkeit, das Rumhc‘ingen,

das Nicht-wissen—was-tun wird immer uner-

trdglicher.« (Joschka Fischer, ebenda).

War also das Parlament gegen Ende der

70er Jahre noch Experiment und Fluchtweg

aus einer aktuellen Niederlage, so wird es

nun spéitestens seit Mitte der 80er Jahre von

jener Genration verabsolutiert. Die zu Be-

ginn noch beschworene Einheit von Parla-

mentsarbeit und sozialer Bewegung ist lingst

zerbrochen, fibrig geblieben ist die Suche

nach >>anderen Mehrheiten<< und »realisti-

schen<< KompromiBformeln ffir eine nicht exi-

stierende Koalition.
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Mit Grund drangt es nun die Realpolitiker
griiner Weltanschauung dazu, unter die Ge-

schichte des Aufbruchs einen SchluBstrich zu

ziehen. (»Wir haben sie so geliebt, die Revolu-

tion«) Ihre Bewaltigung der Vergangenheit
wird so zum Instrument eines geschichtsklit-
ternden Pragmatismus, in dem die einstigen
Niederlagen und Irrtfimer einer Bewegung
nun zur avantgardistischen Klugheit funktio-

nal uminterpretiert werden. Wenn auch die

politischen Erfolge der GRUNEN den >>Rea-
'

lismus« einer gewissen Politik gebiihrend in

ZWeifel zu ziehen vermogen, so versteht man

es zumindest, fiber das sukzessive Abschwo-

ren voneinstigen Forderungen (z.B. NATO-

-Austritt und AKW-Stillegen), immer wieder

Errungeschaften von' >>gebrochenen Tabus<<

vermelden zu konnen. Der Deutsche Herbst,
ein Geburtshelfer der GRUNEN, konnte so

fast als eine besondere List der Vemunft er-

scheinen, mit welcher man sich, da nun ei‘ne
Gestalt des Lebens alt geworden ist, schlieB-

lich versohnen muB. »Was vernfinftig ist, das

ist wirklich; und was wirklich ist, das ist ver-

niinftig.« (Hegel)
Die Forderung nach Amnestie, sofern sie

nicht aus vermeintlicher Verantwortung fiir

das falsche Allgemeine, aus fibergeordnetem
Wunsch nach einer allgemeinen Deeskalation

geboren wurde, konnte auch aus der Notwen-

digkeit, das Trauma des deutschen Herbsts

aufarbeiten zu mfissen, motiviert sein. Wiirde

die Amnestieforderung als Opposition ver-

standen, so konnte die erfahrene Ohnmacht
'

aus ihrer Verdrangung gelost und als bewuB-

ter Konflikt vielleicht bewaltigt werden.

Eine Amnestie fiir die RAF ware eine

Amnestie ffir die verlorene Utopie, die sich

heute einzig am Mythos vom bewaffneten
V

Kampf wiederfindet. Je mehr die Linke sich

dem Realitatsprinzip verpflichtete, verflfich-

tigten sich die utopischen Gehalte der Revol—

te in jene unergrfindlichen Winkel der Illega-
litéit, die sich der Rationalitat entwinden. So

lange die Verdinglichung des BewuBtseins

noch nicht total ist, wird das subjektive Be-

diirfnis nach einem ganz anderen Leben in ir-

gendeiner Form préisent bleiben. Die einzige
rationale Ausdrucksform dieses Bedfirfnisses

kann nur der Versuch zur kollektiven Umge-
staltung der gesellschaftlichen Totalitéit sein.

Realpolitik wird auch dabei nicht verzichtbar

sein. Sofern aber Realpolitik sich verabsolu-

tiert und das Utopische verdrangt, wird eine

Opposition der Schalheit des Bestehenden

anheimfallen; das utopische Bediirfnis wird

dann zur Mythenbildung drangen. Eine Arn-

nestieforderung als Opposition wiirde den

Reflex auf die utopischen Inhalte, die von der

antiautoritaren Bewegung in die Griindung
der RAF eingingen, implizieren und diese in

der Realitat der Gegenwart bewahren. Eine‘

Aneignung der Geschichte kann aber nicht

als Versuch ihrer Wiederholung verstanden

werden. Die gesellschaftlichen Bedingungen,
die die APO ermoglichten, haben sich langst

gewandelt. Die Krise der Linken hatte auch

objektive Ursachen, ihre Wege in die »Selbst-

befreiung<< und ins Parlament waren sicher-

lich keine unberechtigten Experimente. Heu-

te wird aber deutlich, daB diese Experimente
weitgehend miBlungen sind. Neue Experi-
mente wéiren nun an der Zeit, in denen die

utopischen Gehalte, die sich in der Geschich-

te der Neuen Linken finden, aufgehoben wa-

ren (im Hegel’schen Sinne von negieren und

auf hoherer Stufe bewahren).

Die ,.links" erscheint bereits sait 1969 und

hat sich seither zu einem fasten Bestandteil

der deutschsprachigen Publizistik ent-

wickelt. In der ,,links“ Warden jeden Monat

Kommentare. Analysen, aktuelle Informa-

tionen sowie Interviews. Debatten und theo-

retische Beitréige zu politischen Ereignis-
sen und Entwicklungen in der Bunnies-

republik und in der Welt, insbesondere

auch der ,,Dritten Welt“, und zur Theorie-

diskussion veroflentlicht.
Die ,,links“ hat sich den schnellebigen

Moden der .,scene" nicht angepaBt. ,,ln"
zu sein soll fiir uns nicht zum Kriterium poli-
tischer Orientierung oder gar sozialistischer

Strategiediskussion werden. Ein Stiick weit

ist die ,.links“ damit zu einem Fossil in der

Tradition der Neuen Linken geworden, aber
dashalb auch eine dar meistgelesenen lin-

ken Monatszeitschriften geblieben! Ubri-

gens: Uber 30 % unserer Leser Sinai Lese-
’

rinnen.

Die ,,links” ist eine Zeitschrifi zum Mit-

denken. Eine ehrenarntliche Redaktion und

engagierte Autoren tragen dazu bei, daB
diet ,,links" den Anspriichen ihrer Leserin-

nen und Leser gerecht werden und ihre ar-

gumentative Vielfalt bewahren kann:

mehr noch als eine Zeitung

Plnoboreo
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nahme. die ersten Verhore. die Uberfflhrung ins KZ

sowie das Leben und die Arbeit dort mit all den un-

menschlichen Besonderheiten und den selbst erlebten

Vorkommnissen, Zugleich beschreibt AC. seine eige-
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H.B. betrachtet Portugal aus der Perspektive von un-

ten. Es geht um das Leben der Bauern. der Fischer und

Arbeiter. um ihre Sorgeh und Freuden. um ihren

Kampf mit der Natur und den ..gesellschaft|ichen Lé~

wen“. Von dort geht sein Blick zurfick und nach vorn:

zum Widerstand in der Diktatur. zur Revolution der

Nelken. zum Selbstbehauptungskampf in den Koope-
rativen und zur blockierten Situation in der Politik

heute. Mit seinen Vorschligen for Reiseroutcn. -ziele

und ~kontakte will uns H.Bi das Portugal von unten na-

hebringen.
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Totalitét bewuflt reflektieren und das spontan-passive
Verhalten der Individuen und Klassen gegenuber der

..Ordnung" zu fiberwinden suchen. Dies sind die hern

schende Elite, die ihr verbundene burgerliche Intelli-

genz und die mit Zwangsregelungen beauftragte Bi]-

rckratie. Sie stellen zusammengenemmen die kon~

krete Gestalt des Staatsbewuntseins her.
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Uber RAF, Widerstand und Perspektiven
wurde letzten Herbst in vielen Stéidten ge-

stritten. Gerade innerhalb der sensibilisierten

Linken hatte diese Diskussion die Chance

beinhaltet, sich im groBeren Rahmen mit ei-

ncm Teil der eigenen Geschichte zu beschaf-

tigen und daraus Anséitze fiir neue Perspekti-
ven zu entwicklen. Meines Wissens sind je-
doch viele dieser Veranstaltungen in der all-

gcmcinen Sprachlosigkeit bzw. dem allgemei-
nen Chaos untergegangen. Die Kluft zwi-

schen den rechthaberischen Altlinken, die ihr

eigenes Trauma aufarbeiten wollen, und den

jetzt politisch aktiven Anarchos und Autono-

men, deren Theorieinteresse oftmals sehr

mager ist, scheint uniiberbriickbar zu sein.

Die Antiimps haben sich aus dem Herbst ’77

Revival weitgehend rausgehalten. Ihre

Hauptmobilisierung lief in Richtung Demo

zum Stammheim-Jahrestag.
Die politische Realitéit des Herbsts ’87 hol-

te dann auch die vor sich hindosende Diskus-

sion schlagartig wieder ein: Beschlagnahme
des neuen Malik Buches das info; Startbahn-

schiisse, HafenstraBe, Durchsuchungen,

Festnahmen, § 129a-Verfahren en masse

usw. wurden zwangsliiufig wieder Thema

Nr.1.

Die immer noch notwendige inhaltliche

Auseinandersetzung mit der Entwicklung in

den letzten 20 Jahren sollte jedoch nicht von

marktorientierten Jubiléien oder linken Feier-

tagen bestimmt sein.

1m 2. Halbjahr ’87 sind ca. 20 Biicher zum

Thema >Studentenrevolte, Stadtguerilla,
Herbst ’77, Repression . . .< erschienen. Ein

paar Veroffentlichungen bieten Ansfitze zur

weiteren Diskussion, manche sind iiberfliissig
und einigc ganz einfach érgerlich.

Im folgenden werden 12 der Herbstneuer-

heinungen etwas néiher betrachtet.
332:“

Von der >Revolte< zur >Revolution<?

Wer sich intensiver mit der Entwicklung des

bewaffneten Kampfes in der BRD beschéifti-

gen will, kommt nicht umhin sich die Ge—

schichte der Linken seit Kriegsende anzueig-
nen. Die antiautoritfire Revolte ’67l’68 ist

darin wohl die wichtigste Phase. Viele Verof-

fentlichungen aus dieser Zeit sind mittlerwei-

le vergriffen und nur noch fiber Bibliotheken

Oder in Antiquariaten zu bekommen. Not-

wendig und la'ngst fiberféillig war deshalb der

Reprint von Intemationaler Vietnam Kon-

greB 1968, den der Verlag Libertiire Assozia-

tion nun herausgegeben hat. Der Vietnam

Kongrefi am 17./18. Februar ist fiir viele da—

mals ein einschneidender Punkt ihres politi-
schen Denkens geworden. Er markiert den

Hohepunkt des Protests gegen den Vietnam-

krieg und der Internationalismusdebatte in-

nerhalb der antiautoritaren Bewegung. Die

Dokumentation enthéilt Reden und Erklarun-

gen u.a. von Feltrinelli, Nirumand, Weiss,

Fried, Anders, Dutschke, Habel, Krahl. Die

Themen waren Die veitnamesische Revolu-

tion und die Revolution in der 3. Well und Der

amiimperialistische und antikapimlistische
Kampf in den kapitalistischen Liindem. In ei-

nem ausfiihrlichen Nachwort wird versucht,
eine Verbindung des Vietnam KongreB ’68 zu.

den weltweiten Kampfen von ’87/’88 und An-

satzpunkte fiir den Widerstand in den Metro-

polen (1988/IWF) aufzuzeigen. Ob diese an-

tiimperialistische Analyse der letzten

20 Jahre fiir die heutigen Kampfe jedoch-
neue Perspektiven aufzeigt, wird wohl je mach

politischem Standort unterschiedlich bewer-

tet werden. Doch das ist eigentlich nicht so

wichtig. Die Beschiiftigung mit dem Vietnam

Kongrefl ’68 und seinen Strategiedebatten
lohnt sich immernoch, Zumal die gegenwarti-
gen Diskussionen 0ft von einer gewissen
Schwerféilligkeit getragen sind.

Ein anderes Dokument aus jener Zeit ist

der im Karin Kramer Verlag erschicnene

vollstandige Reprint der ersten antiautoritii-

ren Zeitung linkeck. linkeck wurde gemacht
von der gleichnamigen Kommune, d.h. Arti-

kel schriben, layouten, drucken —- alles in der

WG Kiiche. Am 29.2.1968 erschien die Nr.1

- und wurde beschlagnahmt, ebcnso fast alle

folgenden Nummern. Die Griinde waren:

Beleidigung, Aufruf znr Gewalt, Pornogra-

phie.
linkeck stand jedoch nicht nur im perma-

nenten Zwist mit den staatlichen Behorden,
sondern griff verbal auch immer wicdcr Stra-

tegien, Aktionen und Umgangsformcn der

SDS—Grt’jBen an. Die scheinbaren politischen
Differenzen gipfelten dann z.B. in Druck-

platten-Diebstiihlen der Genossen. Das The-

menspektrum war bunt wie der erstmals ein-

gefiihrte Irisdruck: Springer, SDS, K i, be-

freite Sexualitéit, NS-Gesetze, Gcwalt, Klau-

cn, Polizei, Black Panther,'Bakunin, Reich

linkeck ist nicht das Dokument der Studen-

tenrevolte, es zeigt jedoch ihrcn anarchisti-

schen Teil. Aus der ersten radikalen Zeitung
der militanten Gegenéffentlichkcit entstand

dann auch agit 883, Radikal, der Blues setzte

sich in Bewegung. Der Preis von 49,80 DM

erscheint vielleicht manchen als etwas fiber—

héht. Doch immerhin werden die Original-
ausgaben (einer Nummer) schon mit 15;— bis

20.-DM gehandelt, zudem hat dieser Reprint
ein wirklich Lesenswertes 16-seitiges'Vor-
wort eines der letzten immer noch umher—

schweifenden Haschrebellen.
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Diskussion: Guerilla in der BRD

Die RAF aIs Hauptthema haben 6 im Herbst

’87 erschienene Titel. Am meisten Furore hat

wohl der von P. Bakker Schut herausgegebe-
ne Dokumentenband das info - briefe von

gefangenen aus der raf - aus der dislmssion

1973—1977 gemacht. Das im Neuen Malik

Verlag veroffentlichte Buch wurde, nachdem

cs einige Zeit unbehelligt verkauft werden

konnte, Ende September in einer beispiello-
sen Staatsschutzaktion bundesweit beschla-

gnahmt. Eine breite offentliche Kampagne

gcgen diese ZensurmaBnahme brachte dem

Titel eine Publizitiit, die das info ansonsten

nie bckommen hatte. Miittlerweile ist es wie-

der in jeder Buchhandlung erhéiltlich und die

erste Auflage von 7000 Exemplaren vergrif—
fen (siche ausffihrlichen Bericht und Rezen-

sion in SF—26, 4/87). Sicher, schaden kann es

nicht, daB so vicle Leute sich wieder fiir au-

thentisehc Schriften der RAF interessieren,
auch wenn die tatséichlichen Motivationen

zum Kauf diescs Buches héchst unterschied—

lich gewesen sein werden. Der wichtigste
Punkt in der ganzen Debatbe um das info er-

seheint mir jedoch, daB ein auch in biirgerli-
Chen Kreisen renommierter Verlag, solche

Texte offensiv in die (")ffentlichkeit bringt.
Gerade weil der § 129a und seine willkiirliche

Anwendung als permanente Bedrohung fiber

fast allen Diskussionen steht, ist es notwendig
Wege zu finden, die oftmals halbkonspirative
Ebene der Auseinandersetzung zu fiberwin—

den und die Diskussion offentlich zu fiihren.

Die Veroffentlichung Ausgewfihlte Doku-

mente der Zeitgeschichte: Bundesrepublik
Deutschland (BRD) -- Rote Armee Fraktion

(RAF) geht genau in diese Richtung. Der von

der GNN Verlagsgesellschaft Politische Be—

richte herausgegebene Band mit Original-
schriften der RAF und Texten der Staatsor-

gane bzw. ihrer Reprisentanten zeigt die

Entwicklung der Auseinandersetzung zwi-

schen RAF und BRD. DerSchwerpunkt der

Dokumentation liegt auf den Jahren

1970—1977 —

von der Erkléirung zur Befrei-

ung Andreas Baaders »Die Rote Armee auf—

bauen« bis zum GSG 9 Einsatz in Mogadi-
schu und dem Tod der Stammheimer Gefan—

genen. Gerade die unkommentierte Zusam-

men- und Gegenfibersteilung der Texte

macht diesen Band interessant. DaB er Wich-

tige Beitrége von der Bewegung 2. Juni und

den revolutionfiren Zellen zum Thema Stadt-

guerilla nicht enthalt, ist zwar bedauerlich

mindert aber keineswegs den Gebrauchs-

wert. (Die Redaktion begrfindet die Eingren-

zung im Vorwort). Sehr nfitzlich ist auch der

ausfiihrliche Anhang mit Literaturhinweisen.

Der Verlag Neue Kritik, einer von den

letzten noch iibriggebliebenen Sprachrohren
der Neuen Linken, meldete sich auch wieder

zu einem aktuell politischen Thema zu Wort.

10 Jahre nach dem Band »Ein deutscher

Herbst<< kam nun Der blinde Fleck - Die

Linke, die RAF und der Staat. Schon in der

Vorbemerkung wird die Zielsetzung des Bu-

ches klar: »Der vorliegende Band entstand

aus dem Diskussionszusammenhang einer

Gruppc, die sich Anfang 1986 mehrmals im

Verlag getroffen hatte, um Bedingungen und

Moglichkeiten einer Amnestie ffir politische
Gefangene zu erorterm . . . dies miisse je-
doch vcrkm‘ipft sein, »mit dcr Aufarbeitung
dcr eigenen Geschichte<<.

Es muB ja nicht unbedingt schlecht sein,
wenn sich Altlinke mit ihrer eigenen Ge-

schichte beschéiftigen und Gedanken um poli—
tische Gefangene machen. Seltsam wird es

nur, wenn diese Leute kaum noch Kontalkt zu

jetzt einsitzenden Gefangenen haben. Im

September ’87 sind die Macher des Buches

dann auf die Idee gekommen, daB man auch

die Gefangenen nach ihrer Meinung fragen
mfiBte, bzw. daB sie auf 2-3 Seiten Schikanen

aufzeigen sollten, unter denen politische Ge-

fangene am meisten leiden (vgli S. 253). Ei-

gene Vergangenheitsbewéltigung »Verdrfin-

gung des traumatisch erlebten Herbstes ’77

begreifbar maehen<< (Vorbemerkung) auf

Kosten der sich nicht wehren kc'innenden po-
litischen Gefangenen?

Die Beitrage der AutorInnen (K. Har-

tung, G. Schneider, A. Prall, C Ensslin, U

Knapp, J. 3011;) 11.11.) sind unterschiedlich —

wenig Analyse, viel Selbstbestiitigung. Am

peinlichsten wohl die pastorale Antje Vollmer

»Das hort nie auf. Nie mehr«, am brauchbar-

sten noch der von Karl-Heinz Roth »Zehn

J ahre spéter<< (der allerdings etwas deplaziert

erscheint). Die Beitrage zur Amnestie—De-

batte stammen von ’79 und ’84 — nichts Neu-
.

es; ein paar >>Interventionen<< an die RAF —

ebenfalls schon mal veréffentlicht; ein 8-seit-

ger »Blick nach Italien« ,— zur dortigen Am-

nestiediskussion und dann ist auch fast schon

SchluB. Ein bifichen Farbe bekommt dieser

Band noch durch die 30-seitige Chronologie
1967—1986 fiber die Ereignisse und Entwick-

lungen der Auseinandersetzungen der Grup-
pen des bewaffneten Kampfes mit dem bun-

desrepublikanischen Staat.

Und daB der damalige Regierungssprecher
Schmidts Klaus Bolling den Blinden Fleck in

einer Spiegel Rezension voll des Lobes an-

preist, spricht eigentlich fiir sich selbst.

Nix geraffl
- 10 Jahre deutscher Herbst und

der Konservativismus der Linken ist der Titel

des Buches von Oliver Tolmein und Detlef
zum Winkel. Sie analysieren die Medienbe-

richterstattung (von BILD bis ID) {Ior 10 Jah-

ren und zeichnen somit ein Bild der politi—
schen Athmosphfire des Jahres 1977, die ge-

préigt ist von der Hetze in der burgerlichen
Presse und Ratlosigkeit bis sofortiger Distan-

zierung (Langer Marsch, Links) der Linken.

Durch die Untersuchung wird deutlich, daB

das sogenannte »Trauma DeutscherHerbst<<

vieler Altlinken ein Ergebnis von auBen be-

stimmten Drucks ist; h eute werden darm die

schnellen damaligen Distanzierungen mit der

richtigen politischen Analyse begrfindet. Die

Autoren setzen sich kritisch mit den Positio-

nen der RAF auseinander und zeigen, daB ei-

ne ernsthafte Diskussion fiber die Theorien

der RAF bei groBen Teilen der Linken bis

heute nicht geffihrt worden ist. Infragege-
stellt werden jedoch nicht nur die realogriin
wahlenden Altspontis und ehemalige K-

Grfippler, sondern auch die gegenwértigen
Autonomen und Antiimps. Am Beispiel ei-

ner Bakker Schut Veranstaltung zu Stamm-

heim beschreiben sie die Unféihigkeit des

Dialogs miteinander — halt so wie es jede(r)
kennt. Die sich heute linksradikal oder revo--

lutionér bezeichnende fundamentalopposi-
tionelle Linke meint immer noch (genauso
wie vor 10/15 Jahren) die Wahrheit mit Lof—

feln gefressen zu haben. Diskussionen wer—

den zwar von alien Gruppen gefordert, wirk-

lich gefiihrt werden sie jedoch nur ganz sel-

ten.

19

“mrBuch einige
Widerspn‘iche in sich und hat keine Patentrc-

zepte fiir eine radikal gesellschaftsveriindern-
de Perspektive parat. Diskussionswfirdig sind

die dort aufgeffihrten Positionen jedoch alle-

mal, ——

abgesehen von der etwas wenig herge-
benden Berichterstattung iiber Malville [bei
der die Autoren dcr Versuchung erlagen, ci-

gene Erlahrung in den Vordergrund zu spie-
len; Anm. der SF-Red.]

Neben den beiden Dokumcntenbiinden

das info und RAF-BRD ist Nix gerafft von

Oliver Tolmein und Detlef zum Winkcl wohl

das brauchbarste Buch zum Thema »RAF

und Linke<<.

Schon bei der Verlagsankijndigung von

Rotbuch im Sommer ’87 schuttclten einigc
Buchhandlerlnncn die Kopfe. Um was geht
cs da eigcntlich, bei den Einschiissen - 10

Jahre danach, war die Frage. Allgemeine
Phrasen lieBen die Einschiitzung von »Dabei-

sein ist alles<< aufkommen. Im Dezember, a]-

so mit reichlicher Verspatung, erschien das

Buch nun mit dem Untertitel Besichtigung ei-

nes Frontverlaufs — Zehn Jahre nach dem

deutschen Herbst. Da einige Bcitriige wirk-

lich nicht schlecht sind, ist der Gesamtein-

druck des Buches nun doch nicht ganz so ne-

gativ, obwohl weiterhin offen bleibt, was die

Herausgeber M. Sontheimcr und 0. Kall-

scheuer mit dieser Sammlung im Sinn haben.

Da schreiben o.g. einen Kriegsbericht fiber

das Verhiiltnis RAF zum Staat; Gunter Hof-

mann beschreibt das momentane Feeling in

der Bundeshauptstadt; Gerald Klopper be—

richtet von seinen Erfahrungen aus der Bewe-

gung 2. Juni; Klaus Eschen analysiert die

RAF-Prozesse im politischen Ausnahmezu-

stand; die sozialdemokratische Bundestags-
abgeordnete Herta Déiubler-Gmelin 151131 sich

iiber die Kontaktsperre im Parlamcnt aus;

Hartwig Hansen chronologisiert den Knast-

kampf; Johannes Eisenberg argumentiert fiir

eine Entspannungspolitik zwischcn Staat und

RAF und zu guter letzt plaudert Dany Cohn-

Bendit mit dem ehemaligen SPD

Justizmini-ster Hans Jochen Vogel. K:
Noch Fragen?

'

Unterschlagen werden soll auch nicht das

Buch Ihr habt unseren Bruder ermordet —

Die Antwort der Briider des Gerold von

Braunmiihl an die RAF. Eine Dokumenta-

tion. Zur rechten Zeit (Sept. '87) in die richti-

ge Diskussion (RAF/Amnestie) wirft Ro-

wohlt in der aktuell-Reihe ein Biindchen auf

den Markt. Zusammengestfickelt aus RAF-

Erk‘larungen, Brief der Braunmiihl-Briider,
taz—Leserbriefen und dem zensierten Lupus
Positionspapier zur Neubestimmung autono—

mer Politik aus dem SF—23 (vgl. SF-26 und-

diese Nummer) wird es seine paar tauscnd Le-

serlnnen gefunden haben und spiitestcns
nachstes Jahr auf den Ramschtischen liegen.
Trotz Verstindnis fiir diepersdnliche Motiva»

tion der Braunmiihls in die Offentlichkeit zu

gehen, hinter einer solchen >>Behand1ung<<
des Themas steht eine klare Strategie: Ab-

schworen, Schein-Amnestie, Entsolidarisie—

rung . . . So notwendig die Diskussion fiber

Positionen und Aktionen der RAF sind, cin

solch kiimmerlieher theoriearmer GroBver-

lagsschnellschuB wird sie bestimmt nicht in

Gang setzen.
/.
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Michael

,.Bommi“
Bau—

mann,
dem

antirationalen
Bauehmenschen,
dem

Kommunarden
der

Berliner

,.Kommune
l“.

dem

Mitbegriinder
der

gewalttfitigen
Sponti-Anar—

cho-Gruppe
,.Bewegung
2.

Juni“
eine

biedere

Kulturveranstaltung
oder

eine

richtungswei-

sende

Polit—Debatte
erwartet

hatte.
der

war

ganz

einfach

schlecht

informiert.
Fiir
die

Buchhandv

lung
in

der

Wollwirkergasse
war
das

von

Anfang

an

eine

riskante
Sache.

‘

Als

der

Autor
der

Bficher
,,Wie

alles

anfing"

und
.,Hi

Ho
—

Wer

nicht

weggeht,
kommt
nicht

wieder"
mit

zirka

45miniitiger
Versp‘aitung
im

,.Einhorn“
einlief,
galt

seine
erste

Order
nicht

etwa
de‘r

revolutioniren.
sondem

der_alkoholi-

schen

Logistik:
.,Ein
Bier
und

einen

Wodka“.
Das

ebenso

defensiv
wie

souveriin

vorgebrachte
Ge-

stéin‘dnis,
er

sei

im

Augenblick
"halb

besoffen“,

muB
als

ausgesprochenes
Understatement

gel-

ten.

Jeder
hatte

natiirlich
die

Wahl
zu

gehen

oder
sich
auf
die

Sache

einzulassen.

Nun
—

ein

Publikum,
das

wegen

,.Bommi“

kommt.
ist
in

der

Regel
nicht
so

pingelig.
Es

lief}

sich

sogar

gefallen.
daB
der

sichtlich

entspannte

Gast
von

einer

Lesung

kaiegorisch
abriet:
,.Ick

bin

doch

keen

Popstar.
Wenn
ihr

euch_
fiir

det.

-

Buch

interessiert,
det

kfinnta
in

jeder

Buch-

handlung
klauen".
Ein

pear

Querulanten
poch-

ten

trotzdem
auf
die

Erffillung
des

Plakatver-

sprechens
und
so

schickte

”Bommi“.
der

ohnehin

lieber
Micky
Mans

liest.
sich

an.

das

biirgerliche

Ritual

,.Autorenlesung“
in

wenigen
Minuten
zu

pulverisieren.
indem
er

mit

dem

Pionierzeigefin—

ger

eines

Analphabeten
ein

pear

Satzfolgen
ins

Mikrofon

buchstabierte:
..Was'n
das

hier?
Ick

bin

ja

selber

erstaunt!“
Wer

jetzt

noch

nicht
ging,

der

war

wohl
auch
zum

folgenden
bereit.

In

einem

allgemeinen

Sprach—und-Denk—

Chaos

ohnegleichen.
in

einem

Verbalgestriipp

aus

Mtierst'a'ndnissen,
Aggressionen,
geistigen

Kreisbewegungen
und

politischer

Ratlosigkeit

trug

,.Bommi“
mit

persénlicher
Verve,
mit

ver—

hangenen

Augenwinkeln
und

gar

nicht
mal

ohne-subjektive
Glaubwfirdigkeit
sein

"Politi-

sches“

Programm
vor,

Und
das

heiBt:
.,Wie
wir

die

ScheiBe
hier

fiberwinden
kbnnen".
Aus
hu—

manitfiren
Grfinden
ist

der

Berliner
gegen
jedes

Gefangnis.
Er

fordert
die

Generalamnestie
ffir

alle

inhaftierten
Terroristen

—

nicht
nur
fiir

die

braven
Marke

Wackernagel.
,.Knast
macht
doch

nicht

besser!”
Schiin
und

gut!

Und
was

kommt

dann?
,.Die

gehen
nicht
in

die

Kirche
beten!
Die

_

machen
weiter
wie

zuvor!"

Welchen
Grund,
so

fragte

jemand,
sollte
dann
der

Staat

haben,
sie

freizulassen?
Aber

solche

Quertreibereien
sind

ja

wohl
nur

,.die
alte

Bild—Zeitungs-Scheifle".

In

seinen

Analogien
und

Argumenten
verriet

,.Bommi“
Baumann

—

es

wéire

falsch._das
zu

be-

schénigen
—

ungefz‘ihr
soviel

politischen
Ver-

stand
wie

ein

Molotow-Cocktail.
AuBer‘einem

keineswegs

unversténdlichen
anarchistischen

Grundgeffihl
ist

da

nichts
zu

entdecken:
"Wenn

du

ffir

den

Staat
bist.

meinetwegen.
Ich

bin

da—

gegen."
Als
er

irgendwann
von

der

faschisti-

schen

,.Blutschuld“
aller

'

Deutschen
anfing.

konnte
sich

eine

Zuhérerin
nicht

mehr

halten:

..Du

laberst
doch

ScheiBe,
Mann!“
Als
er

vergeb-

lich

den

Vorschlag
machte.
mit

einer

Spontande-

monstration
auf

die

inhumane
Haft
der

einsit-

zenden

RAF-Leute
hinzuweisen

(,.Es

sind

doch

genug
Leute

hierl").
kam
der

humoristische
Zwi-

schenruf:
,.Die
sind
alle

noch
zu

niichtern!"

Sicher,
da

waren
auch

Ansétze
von

tieferer

Wahrheitz
,.Wir

haben
nichts

erreicht.
Nur

Nie-

derlagen.
Aber
vor
20

Jahren
waren
hier
nie
so—

viele

Leute

zusammengekommen.
Mann,
ihr

wiBt
ja

gar

nicht,
wie

gut
ihr

seid.
Ihr

habt
'doch

mehr

Enertschie
als

die

(gemeint
sind
die

vom

Staat).“
Aber

solche

Aufmunterungen
mfinden

bei

,.Bommi“
halt

erg

schnell
in

einen

patheti-

schen

Gesinnungs-Symbolismus.
der
mit

Politik

nichts
mehr
zu

tun

hat:

,.Gewinnste,
verlierste

—

scheiBegal!
Aber_du
bist

wenigstens
anders

ge-

wesen
als

diese

Arsche."

Man

fragte
sich
den

ganzen
Abend

lang:
Ist

das

alles
jetzt

peinlich
kaputt
oder

erfrischend

chaotisch?
Das

Rfitsel
muB

wohl

ungelbst
blei-

ben.
Am

ehesten
war
es

noch
eine

Tragikémo-

die.

Aber

mindestens
eines
ist

,.Bommi"
Bau-

mann

gelungen.
Er

fie!
in

die

Regensburger

Szene
wie
ein

alkoholgetrénkter
Katalysator.
Er

provozierte
jenes
Volk.
das

gekommen
war,
von

einem
alten

Crack

Anleitu‘ngen
fiir

den

Kampf

gegen
den

Staat

einzuholen,
zum

schonungslo-

sen

Aufdecken
der

eigenen
Karten.
Und
die

hei-

Ben:

Ratlosigkeit.

Zerstrittenheit,
Sprunghaftig—

keit
und

Verwirrung.
Als

Stein
des

AnstoBes
wa-

ren
die

Anarcho—Clowns
schon

immer
gut.

Man

darf
gar

nicht

daran

denken:
Dieser

harmlose,
schlichte,
nette

Chaot
war
nur

wegen

,.Terminproblemen"
nicht

dabei.
als

Baader
und

Ensslin
am
22.

April
1968

nach

Fankfurt
fuhren,

um
ein

Kaufhaus

anzuzfinden!
Manfred

Stuber

.AUS”HOR
zu’z
:
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Nicht fiber den Buehhandel zu beziehen ist

die im letzten Jahr erschienene Dokumenten-

sammlung der Revolutionaren Zellen. Unter

dem Titel Der Weg zum Erfolg sind dort auf

450 Seiten die 9 Ausgaben des Revolutionc‘i-

rcn Zarns (Mai ’75 bis Oktober ’86) naehge—
druckt. Die, aus welchen Griinden aueh im-

mcr. vernaehliiBigte Publizierung der Rote

Zora Texte entfaehte in der Taz eine Welle

der Entrfistung. Daraufhin wurde eine Zu-

satzbrosehtire mit Texten der Roten Zora (je-
doeh aueh nieht vollstéindig) herausgebracht.

Obwohl diese Dokumentation aufdunklen

Wegen, jenseits einer breiten und manehmal

intercssierten Offentliehkeit an die Leserln-

nen gebraeht wurde; dem Staatssehutz fiel sie

natiirlich auf. Im November ’87 durchsuehten

BKA-Beamte die Berliner Buchhandlung
AurorA und die Setzerei Gegensatz. Aus der

Buchhandlung schleppten sie einige Kisten

mit Gesehiiftsunterlagen raus, nahmen den

Inhaber filr 8 Stunden fest und interessierten

sich besonders fiir sein AdreBbuch. Bei Ge-

gensmz beschlagnahmten sie Computerdis-
ketten, die erst nach 4 Woehen wieder her-

ausgegeben wurden, natiirlieh war innerhalb

der 4 Woehen an cin verniinftiges Arbeiten

bei Gcgensatz nieht zu denken. Wie immer

ging cs ihnen darum, Strukturen innerhalb

der Szene zu finden, ohne konkrete Beweise

(Herstellung, Vertricb . . .) zu haben. Inwie-

weit das obligatorisehe § 129a Verfahren nun

durchgezogcn wird bleibt abzuwarten. (Die-
ser kleine Riickblick nur als Information fiir

die vielcn Nieht-Berliner, denn im dortigen
Taz-Teil beriehtete diese unsere Zeitung dar-

tiber, fiir einc bundesweite Nachrieht sehien

der Taz die ganze Geschiehtc wohl aber etwas

zu diiun.)

Vergangenheitsbewéiltigung als Literatur

Im Rahmen des allgemeinen Erinnerungs-
rummels ist aueh cine literarische Bearbei—

tung zu verzeiehnen. Und da Stammheim

viclleieht noeh ctwas zu delikat crseheint bie-

tet sich Mogadisehu ja geradezu an. In seinem

Roman Fensterplatz Mogadischu protokol-
liert F.C. Delius den »Alptraum einer moder—

nen Gesellschaft — zwischen Terror, Politik

und Mcdien<< (so der Klappentext). Nur

bruehstfickhaft und ganz am Rande geht De-

lius auf den Zusammenhang >>Sehleyer,

Stammheim. Mogadisehu<< ein. Vielleieht wa-

re er ansonsten in Gewissensnote gekommen
und hatte die Ablehnung der Entfiihrung von

den Gefangenen in Stammheim bzw. dcren

Tod am 18.10.77 offentlieh verarbeiten miis-

sen. So qualt sich die Protagonistin des Ro-

mans Andrea Bolander auf 260 Seiten durch

ihre Gefangensehaft. Sie reflektiert ihre Be-

ziehung, jammert ununterbrochen fiber die in

der Hitze stinkende SeheiBe, kann ab und zu

die politisehen Erkléirungen der Entfiihrcr

verstehen, flueht auf die Bundcsregierung
und ist natiirlieh froh als alles vorbei ist. Naeh

Ein Held der inneren Sicherheit ist Mogadi—
schu Fensterplatz der zweite Teil einer Chro-

nik des Jahres 1977, der Wendepunkt der

bundesdeutsehen Gesehiehte<< (Klappent-
ext). Spiegelrezension und Fernsehkameras

auf der Buehmesse waren F.C. Delius gewiB,N
die Feulletonisten spitzen sehon die Stifte fur

den 3.Teil.
'

Eigentlich geho'rt das folgende Bueh in

den Rahmen hier gar nicht rein. Aber Bommi

Baumarms Wie alles anfing gehort auch heute

noeh zum Standard fiirs Regal ’68er und lol-

gende. Literariseh nicht besonders wertvoll,
aber spannend und ehrlieh die Bewegung be—

sehreibend hat es maneh einen Jugendlichen
begeistert.

— Naeh 12 Jahren literariseher

Abstinenz meldet sich Bommi nun wieder auf

dem Buehmarkt zuriiek. Mit Hi Ho —

wer

nicht weggeht, kommt nieht wieder hat er den

Vogel abgesehossen. »In dieser on the road

story schildert der Autor seine Flueht vor

BKA und Interpol
— eine Flueht, die ihn in

33 Lander auf3 Kontinente ffihrte<< (Vcrlags-
werbung) Eine Anekdote jagt die nachste —

Dope, Waffen, Frauen und ab und zu ein

paar Spriiche fiber seine Ex-Genosscn. Alle

werden alter und irgendwann ist auch mal ein

ommi Baumann ou .

Kiffergesehiehten nun den vom Hoffmann

und Campe Verlag erwarteten Umsatz errei-

Chen, ich bezweifle es. Bleibt ihm nur zu wiin-

sehen, daB er sich genug VorsehuB geholt hat.

Daniel Cohn-Bendit

1968 Linksradikalismus — Gewaltkur gegen

die Alters/(rankheit des Kommunismus.

Charakter and Strategic der revolutionfi-

ren Bewegung

1975 Der grofle Basar. Reflexionen aus der

Geschichte der letzten 10 Jahre
‘

1987 Wir haben sie so geliebt, die Revolu-

tion, 250 Seiten A4-Format, viele Pho-

tos, groBziigig gesetzt mil 8 Seiten Kor-

rekturrand, 34.-DM.

Interviews unter dem Motto: Die Revolutio-

nare von gestern und ihre Karrieren. Der ei-

ne an der Borse, der andere im Knast. Dieses

Manifest grenzenloser Selbstbeweihrauehc-

rung ist kein Argcrnis —

es ist einlach tiber~

fltissig. Oder doch nicht: Etwas Dekoration

fiir den aufsteigenden Yuppi, damit die Szenc

sieht, daB auBcr Video und CD auch noeh ge-

lescn wird.

Fiir interessierte noeh folgender Hinweis aul

Bibliographien: Das Projekt Beirriige zur Ge-

- schichte der Stadrguerilla in der BRD 11nd

Westberlin hat ein Literaturverzeielmis mit

ca. 500 (l) Titeln zusammengestellt. Das Ar-

ehiv umfaBt aueh Veroffentliehungen, die das

Thema nur streifen (Datenschutz, innere

Aufriistung, Studentenbewegung, bestimmte

juristische Fragestcllungen und Texte zur

Stadtguerilla in anderen Liindern). Desweite—

ren gibt es noeh eine Broschiire Das schwarze

Loch - Die verdréingte und unterdrfickte Ge-

schiehte der BRlD mit 60 Seiten kommentier—

ten lieferbaren und 30 vergriffencn Titcln

zum Thema.

Besprochene Literatur:
— SDS Westberlin/Sybille Plogstedt (Hrsg.) Inter-

nationaler Vietnam Kongrefi 1968, Verlag Libertii-

re Assoziatioaneprint Hamburg 1987. 1765..

16,8ODM
— Linkeck, Karin Kramer Verlag/Reprinl Berlin

1987. 108 S. A~3-Format, 49.80DM
- Pieter Bakker Schut (Hrsg.), Das Info, Neuer

Malik Verlag. Kiel 1987, 336 S., 28.-DM

— Herausgcberkollektiv: Ausgewiihlte Dokumente

der Zeitgesehichtc/RAF—BRD. GNN Vcrlag. Koln

1987.130 5.. A-4-Formal, 8,-DM
— Klaus Hartung u.a. (Hrsg.) Der blinde Fleck,

Vcrlag Neue Kritik, Frankfurt l987, 256 S., 25.—DM

— Oliver Tolmein. Detlef zur Winkel: Nix geraffl,
Konkret Literaturverlag, Hamburg 1987. l6SS./l8.-

DM .

— Michael Sonthcimer. Otto Kzillseheuer (Hag):
Einsehtisse, Rotbueh Verlag, Berlin 1987, 1925.,

16.-DM
— Die Antwort der Briidcr des Gerold \Ion Brauu-

miihl an die RAF. Eine Dokumenlation, Rowohlt

Verlag, Reinbek b. Hamburg 1987, 126 S., 7,80DM
- RZ: Der Weg zum Erlolg. Selbstverlag 1987. 450

5., 16.-DM
— Friedrich Christian Delius: Mogadiscliu Fenster-

i

platz, Rowohlt, Reinbek h. Hamburg 1987, 264 5..
29,80DM

*

— Bommi Baumann, Hi H0, Frohlich 8; Kaufmann

im Verlag Hoffmann 8: Campe. Hamburg 1987.206

8.; 24.-DM
— Daniel Colin-Bedit: Wirhaben sie so geliebl, die

Revolution. Athcnz‘ium Verlag Frankfurt 1987. 256

S.
,

34.—DM
—

Projekt >>Beitriige zur Geschiehte der Stadtgue-
rilla in der BRD und Westborlim, Literaturver»

zeiehnis, 45 S.. A-4-Formal. 8.-DM
'

— Das sehwarze Loch. Eine Btieherlistc. 16 S..

1,50DM. Beide Bibliographien sind iiber Auror/l,

Knobelsdarffrlrfi, 1000 Berlin-19 zu beziehcn, das

>>Schwarzc Loch« liegt evenluell aueh kostenlos in

Linken Buchliiden aus. Alle anderen Titel (auBer
»Weg zum Erfolg«<) sind im gesamten Buchhandel

‘

erhaltlieh.



Film
1‘

WWW

Eine offene Diskussion und Auseinanderset-

zung in der BRD-Linken fiber den bewaffne-

ten Kampf hatte der neue Film »Mythos ’68.

Die Wurzeln der Revolte« der Medienwerks-

tatt Freiburg werden sollen. »Projekt Arthur

-— Die Gewaltfiage<< ist nun als Videokassette

ffir Veranstaltungen beziehbar — wie kam es

zu dieser reduzierten Fassung?

Unféihigkeit der Themenumsetzung oder

Selbstzensur der »Medis« scheiden aus, auch

wenn Wolfgang Pohrt in typischer Anlehnung
an den K—Gruppen-Stil vergangener Tage
meint, daB »Freiburger Kleingewerbetrei-
bende besser ihre Finger<< von solch wichti-

gem Thema »lassen sollten<<. (Konkret 1/88)
Warum Intellektuelle (in marxistischen Zeit-

schriften) es nach wie vor notig haben mit

dem Kleinbiirgervorwurf gegen gegen andere

Intellektuelle vorzugehen, bleibt Pohrt’s Ge—

heimnis, das sein Ghostwriter Gremliza be-

stimmt eines Tages aufdecken wird. Der fiber

’68 so >>sachkundige<< Pohrt sollte sich in Zu-

kunft mehr an den Sponti-Spruch halten »Wirv
sind alle Kleinbiirgem — als den Revolutions-

mythos weiterzuschreiben, wonach Revolu-

tionfire (mannliche?) Helden sind, die sich

>>iiber ihre Kleinlichkeit, ihre Angste und ihre

Schwachen hinwegsetzem und gar >>Fakten

schaffen, die fortwirken, wenn der revolutio-

néire Elan erlahmt ist.« Was muB der Mensch

im Kopf haben! Wenn das alles sein soll,
kann er den Begriff >>Revolutionéire<t auch

durch >>Faschisten« ersetzen, die haben auch

>>Fakten<< wie die >>Diktatur der Partei<< ge-
schaffen. Doch fibergehen wir Pohrt, dessen

Drang zum Schreiben um Aufzulallen immer

‘hiiufiger zu Flops fiihrt; —

schade, denn man-

ches war anregend — bevor’s zur bloBen Atti-

tiide verkam.

Die Medienwerkstatt wollte das gewiihlte

"W
one

Thema zusammen mit Beteiligten angehen.
Es sollten Leute aus dem SDS, der RAF, der

Bewegung 2. Juni, der RZ zu Wort kommen.
Die einzige Bedingung war, daB alle Gruppen
vorkommen sollten. Nach ersten Vorgespréi-
chen bildete sich eine Projektgruppe, die den

Film vorbereitete und zunéchst die Mitarbeit
aller Gruppen erreichte. Erstes MiBtrauen

kam auf, als die Filmférderung des Landes

Hessen 1985 Mittel zusagte.

Von Seiten der RAF wurde eine klare Liv

nie fiir die inhaltliche Aussage des Films ge-
fordert; — eine solche >>klare Linie<< konnte es

jedoch nach Ansicht der Medienwerkstatt
schon deshalb nicht geben, weil ja gerade die

verschiedenen Ansétze des bewaffneten

Kampfs vorgestellt werden sollten und die

RZ z.B. sich in Ablehnung der RAF-Strate-

gie konstituierte. Der Konflikt konnte nicht

beigelegt werden; die vorléiufige Einigung be-

sagte, daB sich einzelne RAF-Mitglieder un-

ter der Bedingung zu Interviews bereit erklé-
"

ren, wenn diese nicht verfiilschend wiederge-
geben werden. Sie behielten sich das Recht

vor, den Film als erste zu sehen und gegebe.
nenfalls stoppen zu diirfen. Die Medis 11813311
sich auf diese Formel cin.

Es entstand cin Film, in der die Medien-
werkstatt bewuBt die Beteiligten sprechen
15m; unkommentiert, (was Pohrt prompt als

»Dcmutshaltung« gegeniiber den »authenti-
schen Gespréichspartnern<< miBinterpretieren
will) um die Erfahrungen der einzelnen fiir ei-
ne heutige Diskussion vcrwertbar zu machen.
Unkommentiert als Diskussionsanreiz schon
deshalb, weil iihnliche AuBerungcn durch das
Etikett >>terroristisch<< auch in der Linken
meist weggeschobcn und eingeordnet bzw.
tabuisiert wurden.

Als der Film im Sommer ’87 fertiggestellt
war, nutzten die RAF-Angchorigen ihr Veto—
recht aus und stoppten den Film. Zwar wurde
den Machern des Films nicht vorgehalten,
daB sie verfalschendeingegriffen héitten, doch

paBten gerade dic unkommentierten AuBe-
rungen der anderen Befragtcn —

vor allem
Knofos vom 2.Juni — der RAF politisch nicht
ins Konzept!

Da das Konzept vorsah, allc unterschiedli—
chen Strategien darzustellen, war der ur-

spriingliche Film gestorben. Ein inhaltlicher

Eingriff in die Aussagen der anderen Betei-

ligten sehied ebenso aus, wie etwa sich fiber
das Veto hinwegzusetzen. Ein nochmaligcr
KompromiB kam trotz Vermittlungsvcrsu-
chen nicht zustande; die politische Sicht der

RAF oder keine?”

Projekt Arthur

Ganz vergessen wollten die Frciburgcr ihr ge-
drehtes Material nicht. >>Projekt Arthur -

Die GewaltJfrage<< ist jedoch ein vollig ande-

rer Film geworden. Er stellt nicht mehr die

Frage nach dem bcwaffneten Kampf und ist

keine Auseinandersetzung mehr, mit den un-

terschiedlichen Theorien und Aktionen. Es

geht letztlich um die Vorgeschichtc, das Ent—

stehen der Militanz. SDS und Kauflraus-

brandstiftung, die RAF ist nur noel) durch dic

Beziige der anderen Gcspriichspartner ver—

treten. Die anderen, dzls sind Walter MOB-

mann, Thorwald Proll, Karl-Heinz Roth und

Norbert >>Knofo<< Krocher.

Walter MoBmann vcrsueht — hisweilen et-

was altvaterlich — die Situation und Stim-

mung, die die ’68er Generation priigte ver—

standlich zu machen; Filmausschnittc aus



dem Vietnamkrieg, iiber Che, Dutschke- und

Marcuse-Reden, Demoaufzeichnungen un-

terstiitzen ihn dabei; —

zeigen aber auch, wie

Mythen fiber Bilder entstehen. Knofo kommt

spiiter darauf zuriick, wenn er beschreibt, wie

entscheidend fiir seine Politisierung und die

seiner Umgebung die Photos vom Massaker

der US-Truppen an der Dorfbevolkerung von

My~Lai waren.

Thorwald Proll erzéihlt fiber den Kauf-

hausbrand, dic zugrundeliegende Motivation
und verdeutlicht nebenbei, wie wenig diese

Militanz mit Terrorismus zu tun hatte, wie

sehr sic aus der Kritik der Warengesellschaft
entstand und von breiten Kreisen der Studen-

tenbewegung mitgetragen wurde. Und wie-

vicl es bedurfte, bis der Staat und die RAF im

chhselseitigcn ProzeB diesen politischen
Grundkonsens der Linken zerstc'irt hatten,

um zur heutigen Indifferenz der meisten, zum

politischen Schattendasein der Linksradika—

len bzw, zum Opportunismus der >>Ex-Lin~

ken<< zu fiihrcn. Filmausschnitte von Kunzel-

mann-, Teufel- und Langhans-Aktionen ver-

dcutlichen die erfrischende Provokation da-

maligen Lebensgefiihls.
Karl-Heinz Roth macht deutlich, wie

wichtig die Verbindung zwischen Studenten,
Rockern und Arbcitcrjugcndlichen gerade
fiir die Herausbildung der Militanz war.

Knofo beschreibt diesen ProzeB der ge-

genseitigen Annéiherung gerade von der an-

deren Seite her, den Haschrebellen u.a., die

wie er, erst fiber die emotionale Betroffenheit

und die Bereitschaft zu Aktionen zu Biichern

kamen und begannen anarchistische Raub-

drucke zu lesen, die gerade in Berlin zu kur-

sicren begannen. [D21 sieh der Gegenstand
des Films auf die Entstehung der Mllitanz be-

_

schriinkt, sind nun offensichtlich Knofos

>>AnstoB crregendc<< Passagen zu RAF-Ak-

tionen (Vergleich Lorenz-Entfiihrung der

Bewegung 2. Juni als Erfolg, Stockholm-Ak-

tion der RAF als MiBerfolg) nicht mehr im

Film enthalten.]
Eine eingeblendete Rcde Rudi Dutschkes

zur Springerenteignung zeigt die lDenkbarkeit

massenhafter Militanz und verdeutlicht die

pistanz, die zwischen ’68 und ’88 liegt.

Schléigt doch — imvollbesetzten Horsaal ’68

nur einer die Hinds vor dem Kopf zusam~

men, wiirde Dutschke heute als weltfremder

Sektierer beléichelt und sieh nur auf wenige
Getreue verlassen konnen. Insofern ist der

Film spannend; er léBt iiber die Distanz, die

wir empfinden, erahnen, welche bewuBten

und unbewuBten ProzeBe in den letzten 20

Jahren stattgefunden haben, welche Energie
der Staat mobilisiert haben muB, um dieser

»Zeit-Stimmung« wieder HERR zu werden.

Was bleibt ist das offensichtliehe Scheitern

und logischerweise ein Neuanfang. Und vor

diesem Ende wird das Veto der RAF einsich-

tiger; einen Neuanfang kann es fiir sie nicht

geben, und um ihr Seheitern einzugestehen;
— bediirfte es mehr als die geforderte Diskus-

sionsféihigkeit und Toleranz unter Linksradi—

kalen. lnsofern ist der Film —

gesehen mit

.“Elllll
‘

3%]ng Tull;

den Augen der RAF — zumindest genauso

firgerlich, wie der von ihren Angehorigen ver-

hinderte.

Projekt Arthur — Die Gewaltfruge I968; 72 min., 1(-

matic, 1987. Verleihstelle und Kama/<1: Median—

werkstatt Freiburg, Konradstrr 20, 7800 Frciburg,

Tel. 0761/70975 7.
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Stellungnahme zur Weisung des Innensena-
tors Kewenig (Berlin) vom 1.10.87 »Rege-
lung des Verbleibs von Auslfindern die

a) nach reehtskréiftigem Abschluli des Asyl-
verfahrens zur Ausreise verpflichtet sind

b) wegen der Lage im Libanon geduldet wer-

den

Die schwerverstéindliche Weisung, deren Fal-
len erst nach lingerem und grfindlicherem
Studium zu erkennen sind, riefen groBe Hoff-

nungen bei den Fluchtlingen hervor. Wider

Erwarten aber sind sich alle Gruppen und Or-

ganisationen, die seit lingerem der Fliicht-

Iingspolitik Widerstand entgegensetzen, ei—

nig, daB diese Weisung keine Anderung in

der Asylpolitik bedeutet, sondern deren

Fortsetzung mit dem Versuch, den Dummen
und Gutglfiubigen Sand in die Augen zu

streuen.

Die Weisung ist grundséitzlich eine Abi

schiebungsweisung. Wiihrend sie nur fiir eine

relativ kleine Zahl von Fli‘lchtlingen den Ver-

bleib in Westberlin durch die verschiedenen
zu erffillenden Bedingungen mdglich macht,
schreibt sie die Ausweisung bzw. Abschie-

bung fiir einen sehr groBen Teil der Fliichtlin-

ge vor.

Die. Weisung Kewenigs verspricht allen

>>Altlasten<<, gemeint sind die Fliichtlinge, die

vor dem 1.1.1981 nach Westberlin einreisten,
eine Aufenthaltserlaubnis fur zunéichst ein

Jahr, die dann zweimal um je zwei Jahre ver-

léingert werden soll. Weiter sollen auch

Fliichtlinge aus dem Libanon, die Kinder ha-

ben, mit einer Aufenthaltserlaubnis bedacht

werden.

Wolf im Schafspelz — Berliner

Flfichtlingspolitik

von Antifa~Gruppe Ber/in “

. laubnis haben will.

ffihr 3000 Fliichtlinge betroffen. Die meisten
Fliichtlinge kamen aber erst nach 1981, so aus

der Tiirkei, aus Kurdistan, aus Ceylon, aus

dem Iran, aus dem Irak usw. Die Weisung
sieht nach II ebenfalls eine Aufenthaltser—
laubnis fiir Flfichtlinge aus dem Libanon vor,
die nach 1981 gekommen sind, sofern sie Kin-
der haben. Auch Jugendliche aus dem Liban-

. on, die keine Eltern hier haben, kdnnen zu-

niichst fur ein Jahr hierbleiben. Alleinstehen-
de Libanesinnen und Libanesen und Fliicht-
linge aus allen anderen Staaten, die nach dem
1.1.81 gekommen sind, haben nach IV 2.1.
und 2.2. auszureisen, wenn ihr Asylantrag ne-

gativ entschieden ist.

Fijr alle Flfichtlinge, die einen Antrag auf
Aufenthaltserlaubnis aufgrund dieser Wei-
sung stellen wollen, gilt die Bedingung, daB
die ihren Asylantrag selbst zurfickziehen
mfissen, {sofern er noch liiuft. Hier gilt die
Ausnahme', daB‘ i1‘ur Antréige, bei denen der
Bundesbeauftragte gegen ein positives Urteil
des Bundesamtes in die Berufung gegangen'

ist, nicht zurfickgezogen werden mfissen. A1-
so,'der Flfichtling selbst darf nicht gegen den
Staat klagen, wenn er ein Jahr Aufenthaltser-

Wir sehen in dem Zwang, den Asylantrag
zurfickziehen zu mfissen, den Versuch des Se-
nats, das »kleine Asyl<< durchzuboxen. Die
Bundesregierung versucht seit liingerem, das
Asylrecht abzuschaffen, indem sie Flfichtlin-
ge {fir einen’ begrenzten Zeitraum dulden
will, um sje dann nech Uberprijfung der poli-
tischen Situation des Herkunftslandes wicder
zurfickzuschieben. Diese Weisung liiuft dar-
auf hinaus.

Von der >>Altlastenregelung<<A sind unge-

I

uchtling ist gezwungen. die von i11m
selbst vorgebrachten Behauptungcn und Be-
weise der politischcn Verfolgung aueh selbst
zu widerrufen, selbst fiir nichtig zu erklz'iren.
Das ist ein widerwiirtiger Propagandaschach-
zug des Senats: wiihrend er seit Jahren dcn
HaB und den Rassismus in der Bevélkerung
durch seine Lfigen gcsehfirt hat. niimlich daB
es keine Verfolgung, keinchrl‘olgten giibe,
sondern nur >>Rauscl1gifthéindlen Schmugg-
ler, Illegale, Kriminelle. Terroristen ...«, sol-
len jetzt die Flfichtlingc selbst die Vcrfol-

gung, Ausbeutung und Ausroltung in ihren

Herkunftslé‘mdern vcrlcugncn und Sicll nls
Auslz‘inder ffir ein Jalir Aufemlmlt bewcrben.
So braucht das Bundesamt bei dcr Beurtei-
lung von Asylantriigen keinc Stellung mchr
zu beziehen zu den Terrorstanten. Gerade die
lange Bearbeitungszeit der vor 1981 gestell- 7,
ten Asylantriige weist darauf hin, daB sich das
Bundesamt hier um cine Entscheidung ge-
drfickt hat. Diese Antrz‘ige haben cine Chance

auf Anerkennung und deshalb sollen gerade
diese jetzt zurfiekgezogen wcrden. Es ist je-
dem Fliichtling dzlvon abzuratcn, seinen

Asylantrag zurfickzuziehen:
—— Wer garantiert in diesem Stunt. dais sie dic

versprochene Verliingerung von ZXZJahrcn
auch erhalten? Vertrauen in dicsen Staat hat
keine Berechtigung —

er sehaffl ncue Gesct-
ze, neue Erlasse, wann immer er es will.
- Weiter zu bedenken gibt die Weisung, dic
allen Staatenlosen, dies sind in der Regcl
Kurden und Palfistinenser aus dem Libanon,
einen FremdenpaB zugesteht. der aber auf
Westberlin und die BRD begrenzt ist. Nach
der Genfer Konvemion sind Fremdcnpéssc.
nicht zu begrenzen. Warum abcr nun fur Kur-
den und Paliistinenser?

Hierfiir haben wir nur eine Erkliirung: der
palistinensische Widerstand hat sich im Lib-
anon in den letzten Monaten verstn‘rkt und im
besetzten Palfistina ist er unauflmltsam zu ci-
nem Volksaufstand angewachsen. Diese Sth'r-
ke der Kfimpfe im Zusammcnhzmg mit der

Wiedervereinigung der PLO stellt cine BC-

drohung ffir die reaktionz‘iren Kréiftc im ambi-
schen Raum dar. Insbcsondere dcr Surat Isra-

el germ immer mehr unter den Druck, dic LC-
gmmitét eines paliistinensisehen Slzmtes ak-
zeptieren zu miissen‘ Die begrcnztc Ausstel-
lung eines Fremdenpasses 50!] die Paliistincn-
serInnen auf deutschem Baden fesmageln.
damit sie sich nur unter erschwerten Bedin-
gungen wieder in den paliistincnsischen
Kampf einreihen konnen.
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Falsche Schfisse und false'he Schlfisse. Ar-

gumente gegen den Versuch, die Autono- ' ~

men zum Sflndenbock zu machen und ih-

Schflsse aus dem Irgendwo. Ein Versuch
die verwirrende und schuldzuweisende Be-

richterstattung — auch in der linken —

Presse zu ordnen. Dokumentation vo‘n er-

GRUNE »

Hamburger Aufstand? Dohnanyi als Frie— :

Ein Krieg der nie aufhoren darf. Die In—

,

dustriestaaten verdienen durch Waffenlie-
'

NATO-

Flottenaufmarsch: Die Brandstifter als

Ein Uberblick 1'1ber den Stand der Bewe-

‘

Schriftsteller Erasmus Schofer, der in der -

chentlich als Zeitschrift des KOMMUNISTI-

SCHEN BUNDES mit 40 Seiten im Zeitungs- 3

wie in gut sortierten Zeitungsladen oder direkl
'

Ein Kuhhandel steht auch hinter der in der

V-Weisung angekfindigten Absicht, alle allein-

stehenden jungen Libanesen abzuschieben.

Diesen Fliichtlingen bleibt im Libanon nichts

anderes fibrig, als sich ihren Lebensunterhalt

‘

in irgendeiner Armee der verschiedenen um

die Macht ringenden Gmppen zu verdienen,
da es keine andere Arbeit gibt. Hierdurch

wiirden die Kampfeinheiten wieder gestfirkt
und es bestiinde die Gefahr der erneuten Zu—

'

nahme von Unruhen. Hieran hatte auch der

Staat Israel erkléirtermafien ein Interesse.

1 Der israelische Staat, fi1r den der Libanon

‘3 seit Jahren ein Objekt der Begierde ist, be-
'

,

nutzte immer die inneren Unruhen als Argu:
mente fiir seine Eroberungsangriffe.

Die Weisung, die die Abschiebung aller

Fliichtlinge mit abgelaufenen Asylverfahren
aus allen anderen Staaten als dem Libanon

vorsieht, schreibt auch die Ausweisung aller

Straftfiter fest,
men, woher und warum:

Fliichtlinge, die vor dem 1.1.81 zu mehr als

einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden

sind, haben Auszureisen. Ebenfalls Flfichtlin-

ge, die nach dem 1.1.81 kamen und zu mehr

als 90 Tagessétzen verurteilt wurden. Beach-

tenswert ist hierbei, daB auch die Summe einj
zelner kleiner Delikte, wenn sie mehr als 90

Tagessfitze zusammenbringen, auch zur Aus-

weisung f1'1hren. Jeder weiB, wie schnell die

zusammenkommen: Flfichtlinge haben 2.30

DM Taschengeld pro Tag, die nicht einmal 1

ausreichen ffir eine U-Bahn-Fahrt hin und zu-

r1'1ck, es fehlt an Spielsachen, Bekleidung
usw. Ubergriffe der »Arbeitsgruppe gezielte
Auslanderfahndung<<
Angriffe von Rassisten auf der StraBe provo—
zieren den Widerstand des Fli'ichtlings, f1‘1r

den er vor Gericht immer den Kiirzeren

zieht.

gleichgfiltig, wann gekom-

undPobeleien sowie

Die Regelung f1'1r Straftéiter gilt auch ffir

strafunmfindige Kinder »1rnit serienmz’iBigen
kriminellen Handlungen ...« Diese sind »mit-

samt der Familie abzuschieben,« weil »zu ver-

muten ist, daB die Erwachsenen die Kinder

zu ihren Straftaten angehalten oder zumin-

dest diese geduldet haben.«

Hier ist Kewenigs Rassismus offensicht-

lich. Wéhrend der bundesdeutsche Staat we—

gen der ungeheuren Zunahme von Delikten

bei deutschen >>Straftéitern<< immer mehr un-

ter den Druck humanistiseher Kréfte im Lan-.

de geriit, nicht nur durch Strafe, sondern

auch durch Therapie dem Problem 211 Leibe

zu riicken, héilt er >>kriminelles Handeln<< bei

Flfichtlingen und Ausléindem fiberhaupt fi1r

unabénderlich und versucht nun durch Sip—
penhaft das Problem mit der Wurzel auszu-

rotten. Es wird wohl Eltern in Zukunft nichts

anderes fibrigbleiben, als 1hre Kinder totzu-

schlagen 11m zu beweisen, daB 516 die Taten

ihrer Kinder nicht dulden, denen es nicht im-

mer gelingt, den Verlockungen dieser Kon-

sumgesellschaft ohne einen Pfennig in der Ta-

sche zu widerstehen oder die rassistischen

tfiglichen Angriffe 11nd Emiedrigungen wi—

dersantdsios hinzunehmen.

Die sich zunéchst ffir unachtsame Ohren
human anhérende Weisung ist nichts anders
als ein propagandistischer Schachzug und ein

menschenverachtendes Sonderangbot an den

Widerstand gegen die herrschende Flfieht-

lingspolitik, der Versuch, ihn zu befrieden,
zumindest ihn zu spalten.
Die Weisung enthalt
— ein wenig Humanitéit fiir eine kleine Grup-
pe von >>Altlasten<<
— die Konstruktion eines groBen Gefange-

. nenlagers ffir Palfistinenser und staatenlose

Kurden
— den zwangsweisen Riicktransport von dem

groBten Teil der Fliichtlinge hier
— den Zwang, die eigenen Asylgriinde zu wi-

dermfen, zu verleugnen f1'1r ein Jahr Sicher-

heit in West—Berlin

und sie startet einen erneuten Versuch, das
'

,
wachsende BewuBtsein fiber das Flfichtlings-
problem zu zerschlagen, indem Kewenig nun

Auslandern das groBzijgige Angebot einer

Aufenthalterlaubnis unterbreitet.

Was heim das fiir unsere Praxis?

Wir bereiten uns auf eine groBe Abschic-

bungswelle vor, vielleicht die groBtc bisher,
aufgrund dieser Abschiebeanweisung. Auf

den Tischen der Beratungsstellen crscheinen

vermehrt die Papiere der Ausléinderpolizci
>>Ausreiseaufforderung ansonstcn werdcn

wir Sie zwangsweise abschieben ...«

(Konkretr) Bei 87 Jugendlichen aus dem Lib-

anon sind Jugendstrafen auf Bewahrung aus-

gesetzt. Hierbei ist besonders wiehtig, daB Ju-

gendstrafen nie unter 6 Monaten liegen und

sie somit die 90 Tagessfitze bei weitem fiber-
schreiten. 14 Jugendliche sitzen in der Plotze,
15 Jugendliche in Moabit Immer mehr

Frauen kommen zu uns mit einer Ausreise-

forderung, weil sie ihrer Pflicl‘nt nachgekom-
men sind, ffir hinreichende Kleidung ihrer
Kinder zu sorgen dieses eben bargeldlos,
weil das Sozialamt die Bekleidungshilfe zum

x ten-Male verweigert hatteu

.. (es geht nach wie vor um die)
—

Durchsetzung des faktischen Aufenthalts-
reclhts gemeinsam mit den Immigrantlnnen
11nd Fliichtlingen in der BRD iiber den Wi-

derstandgegen die Aufenthahsbedingungen
und Lebensverhéiltnisse der Fluchtlinge
~— Die Verteidigung von Fliichtlingen gegen
rassistische Uberféille, konkrete Unterstfit-

zung von Flfichtlingen
—

Unterbringung der von Abschiebung be-
drohten Flfichtljnge
—- Widerstand gegen Razzien der Ausléinder-

polizei
- Widerstand gegen Zwangsprostitution
11nd Frauenhandel
— Widerstand gegen Zwangsarbeit und

Niedriglohne /
1
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IWF-—

Eine Mordmasehine

kann'man nicht

reformieren
von Det/ef Hartman/7

I. Ein Moralkartell (let Heuchelei:
Das Mordofper wird entschuldigt (entschul-

det)

Zur Zcit passiert etwas Gespcnstischcs. Mil-
lionen Ermordetc, Hungernde, Kranke er-

halten Atteste von den Mordern und dcren
NutznieBern, daB sie selbst an ihrem eigenen
Tod und Elcnd unschuldig sind. Sie erhalten

posthum die Versicherung, daB .man sich

naehtriiglich bemiihen wiirde, etwas zu ver-

iindern. Man wfirdc etwa dafiir sorgen, die
Waffe umzubuuen (Viellcieht einen neucn

Lauf, vielleieht einen besscren Schalldéimp-
fer, viellcieht sogar ganz neue Waffen). Man
bccilt sich 2U bcteurcn, daB sieh die Morder
bisher ganz ungehérig benommcn hatten.
Man wiirde darauf dringen, sic durch andere
aus dersclben Familic zu ersetzen.

Die Akteure dieser Schmiere? Riehtig: Ich

spreehe von denjenigen, die mit apologeti-
sehcm Vokabular vom >>unverschuldeten
Elend« und allenfalls den abwiegelnden Hin-
weiscn auf vorgebliehe Fehlleistungen eines
Wcltfinanz- und Wirtschaftssystems im Profi-
tinteresse dcs Kapitals die Unsehuld zur

Sehau tragen, die der Reformer braucht.
nicht nur um alles beim Alten zu lassen, nein:
um die ncue Runde einzuléiuten. Die Eindeu-

tigkcit der Gesehiehte des Weltwirtschaftssy-
stems, das mit der Konfercnz von Bretton
Woods (vgl. aueh SF—I6, 4/84: »Der IWF hat
schon mehr Regiertmgen gestiirzl als die Mili—

tiirs«) und der Gri'mdung des IWF und dcr
Weltbank eingeleitet wurdc. verbicten es,
das schonffirberisehe Wort >>Reform<< iiber-

haupt noch in den Mund zu nehmcn.
Hunderte Millionen Hungertotc, sozialc

‘Vcrwiistungen nic gekanntcn Ausmchs,
Fliichtlingsstrémc, die nnter den okonomi-
sehen Pcitsehen der politisehen Bedingungcn
dcs IWF durch die Lager getricbcn werden,
sic alle sind nicht etwa cine Fehlentwicklung.
Sic waren das beabsiehtigtc Ergebnis dcr in

. 'der Geschiehte des Kapitalismus gigantisch-
sten, dcr letzten >>Rcform<< der Weltwirt-
schaft, die das eigcntliche Ziel des 2.Welt-
kricgs war, und sic allc lagcn zuglcich in der
»Absieht« dicscr Reform. Und wcnn die Re-
former nunmchr anhcben, dicse Reform zu

reformicren, dann heiBt das niehts andcres,
als daB sie nur an der Apparatur der Maschi-
neric drchen. mehr nicht.

Dieser Teil der Gcschiehlc is! von der
Wirtsehaftsgeschiehte praktisch seil dcm Stop
der nationalsozialistischen Kriegsmaschincrie
vor Moskau, dcr die Wende einleitete, svste-
matiseh unterschlagen wordcn, zu Rechtidcn
die Wahrheit hiitte dcr neucn Reformwelle
von vornherein den Sehein der Unschuld ge-
raubt. Sie ist jedOCh fiir uns entscheidcnd.1e-
der von uns muB an ihr mcssen. auf welehe
Seite er sich begcbcn will. Auf die Seite der-
jenigen, die mithclfen. eine Mordmaschine

i

zu reformieren oder derjenigem die sie be-

kéimpfen wollen. Es ist einc politische und

moralisehe Entscheiduung zuglcich, die nicht

gerade dadurch erlcichtert wird, daB wir so-

lange gut von der Maschinc gelebt haben und

offenbar erst jetzt in der Krise daran denken.

geniigend Kritik zu mobilisieren, um die Re—

form zu erleichtern.

Wohlgcmerkt: Die Vorgcseliiehte dcs IWF

und der Weltbank ist kcine Gesehichte cines

Mordkomplotts, das Kapital mordet nicht aus

Lust und durch Verabredung. Es ist sehlim—

mer. Aufgeklfirte reformistisehe Ansiitze riiu-

men immerhin ein, daB dcr IWF dureh das

Diktat der Weltmachlintcgration die Bedin-

gungen der Versorgungder Unterklasscn

(Subsistenzproduktion, Ausbeutung durch

die jeweiligen nationalen Lumpenbourgeoi—
sien oder im sogenanmen Staatssektor) zer—

trfimmert hat mit der Foigc von Hunger und

Vemichtung. Sie riiumen aueh ein. daB diescs

Diktat die Phase der Rationalisierung der pe-

ripheren Landwirtschaflen und lndustrien

fortsetzt und das im Intercsse des multinatio-

nalen Kapitals. Nun: Diese Zcrtriimmerung
und Zerstorung war das eigentliche Ziel der

»neuen Ordnung<< aus NS. USA. GroBbritan-

nien und ihr Mittel war von Anfang an die

»Entwicklung«. Es ist der rationale Kern der

Entwicklungsstratcgie, der aus gesellschaftli-
Cher Zerstomng (lurch Neuc Teehnologien
>Wert< maehte. Wert. dcr im ungleiehen
Tausch das Wachstum dcs metropolitancn
Kapitals néihrte, unseren »Wohlstand«. (»me~
tropolitam, urspri‘inglich kirclzliclicr Begriff,
bezeichnete alles, was zum Kirclwnbczirk ci-
nes Erzbischofs gcln‘irtc; Izicr: Kupiral in den

Metropolen, in den Zemrcn (Icr lmlustriegc-
sellschaften westliclmr I’rr‘igng; Amn. SF-
Red. )

II. Die »Neuen Ordnungen« als

Waffe gegen die Klasse

Den sozialtechnologisehen Overkill in der

Endphase dieser >>Reform« begreifen wir nun

aus der Geschichte der »Neuen Ordnungem.
Ich kann sic hicr nur grob und in wesentli-
Chen Momenten skizzieren, die fiir die aktu-
elle Auseinandersctzung mit dem IWF und
der >>Schuldenkrise<< wcsentlieh sind. lch ver-

Weisc auf die etwas umfassendere Darstel-

lung in Heft 14 der Zeitsehrift Autonomic.
Die >>Neuen Ordnungcm waren die Ant-

worten der entwickeltsten Fraktionen dcs
deutschen und amerikanischen Monopolka-
pitals auf die groBe Wirtsehaftskrise der 30er
Jahre. Seine Verwcrtung war sowohl in den

Metropolen, als auch in der imperialistischen
Peripherie blockiert. Obwohl hier dcr Plalz
zur Darstellung der metropolitanen Seite

fehlt, will ich dcnnoeli betonen, (1le es kei-

neswegs in erster Linie die Auseinanderset-

zung zwisehen den versehiedenen Kapital-
fraktionen war, die den Durchbrueh in neucn

Wachstumsindustrien hemmte. Vielmehr wa-

rcn es die vielféltigsten Formen dcs Klassen-

widerstands, die das Kapital dazu driingten.
die Reorganisation seiner Verwertungslmdin—
gung zunéichst im GroBraum. dann in der glo—
balen Dimension zu suehen (fiir den Natio-
nalsozialismus hat dies in crster Linie Tim

Mason in mehreren Publikationen dargelegt.
ffir die USA fehlt bisher eine griindliehe Un-

tersuchung. Ieh werdc an anderer Stelle dar—

legen, daB es die Klassenauscinandersetzun-
gen in der zugespitzten Phase der Fabrikbe-

setzungen 1935 his 1937 waren. die in die
schéirfste Rezession innerhalb der Weltwirt—



sehaftskrisc 37/38 einmiindcten und das Kapi-
tal auch in der USA zwangen, die Reorgani-
sation in einem neuen Weltwirtschaftskon-

zept zu suchcn.)

Wichtiger fiir uns ist die Blockierung der

Verwertung des metropolen Kapitals in der

imperialistisehen Dimension. Hier miissen

wir lernen. in die sozialen und 6konomischen
'

Bedingungen >>unterhalb<< der Reichweite der

fiblichen burgcrlich—okonomisehen Begriff—
lichkeit einzusteigcn, um die wirkliche soziale

Natur der Verwcrtungsblockierungen zu er-

kennen. Die Begriffsebene vorgeblich >>aus-

gebeutcter Liinder<<, >>fehlender Miirktc<<

reicht nieln aus, vielmehr schirmt sie das

Wirkliche Fold der Auseinzmdersetzungen ab. .

Natiirlieh kann man sagen, das Kapital sei fiir

seine Akkumulation darauf angewiesen,
neue Méirkte zu erobern, in neue Méirkte zu

expandiercn und darin blockiertgewcsen.
Aber dies trifft nicht den entscheidenden

Kern. Diesen hat das Kapital und seine wis-

sensehaltliehcn Propagandisten in dcr Dyna-
mik der sich 'vertiefenden Krise damals

(lurchaus riclitig begriflen: Die Stcigerung
der Produktion und der Vcrwertung der me-

tropolitanen Arbeitskralt war an die Steige-
rung der Wertschopfung in der imperialisti-
schen Periplierie gebunden. Es muBte dort

mehr privat angeeigneter >>Wert« geschaffen
werden, um metropolitanes Wachstum zu ga-

rantieren und zu niihren. Aus den damaligen
kolonialen Formen der Landwirtschaft war

aber keine Steigerung herauszuholen. Zudem

nutzte eine neue nationalistische Bourgeoisie
in der Peripherie den Zusammenbruch des

Weltllandels zu einer neuen Dynamik von der

Metropolc abgekoppelter Wertschopfung.
Das State Department jammerte in den 30er

Jahren zunehmend, daB neue Investitions-

zyklen sich in den verschiedenen Landem der

Peripherie bereits gefiihrlich abgekoppelt
liiitten. Man vcrurteilte dies damals als >>6ko~

nomischen Nationalismus<<. Die Akkumula-

tionskrise in den Metropolen war also nur da-

(lurch zu fiberwindem daB eine neue Dyna-
mik abhiingigcr Wertseht‘ipfung sowohl in der

Landwirtsehalt als auch in den neuen Indu-

strien eingelcitct wijrdc. Dies war dcr Begrifl
der »Krise« in der Vorstellungswelt des Kapi-
tals. Sie erkliirt nicht den entseheidenden

Grund der Bloekierung: Die Drohung der so-

zialen Revolution aus den Bewegungcn der

Unterklassen.

lIl. Grund fiir die Blockierung:
Die soziale Revolution

Warum [and das Kapital in den Léindern der

drei Kontinente nicht genfigend »Wert« vor,

um steigende Mengen von Industrieproduk-
ten abzusetzen, vor allem aher: Teehnologie
der landwirtsehaltliehen Rationalisierung —

wie Masehine, Agrochemie (Pestizide, Diin-

gcmitttcl) und Sazltgut? In der Weltwirt-

schaftskrise stieB das Kapital in dramatischer

Zuspitzung aul die soziale Bedeutung der

Bloekierung, auf das sozialrevolutionéire Po-

tential des bedeutensten Segments der dama-

ligen Weltgesellschaft: den léindlichen Unter-

klnsscn. chidrittel der Weltbevolkcruug
waren damals an die landwirtschaftliche Pro—

duktion gebunden, in den drei Kontinenten'

waren es um die 80%. Davon war dcr gréBle
Teil, man kann fast sagen siimtliche dieser

ltundert Millionen von Menschen an die so-

Zialcn und teclmisclten Formen der Subsi-

stenzproduktion gebunden, Substistenzdor-

fer, Halbpiichter etc. entrichteten Uberschiis-
se und Dienstleistungen als Renten an Ver-

péichter und Landadlige, soweit sie >>befrcit<<

waren, wanderten unsichere und stagnieren-
de Quantitfa'ten in die lokalen Méirkte. Selbst

die kolonialen Plantagenarbeiter, ob als Ta—

geloliner Oder in >>Gegenleistung<< fur iiber-

lassene Stiickchen Land lebten zum gréBten
Teil mil ihrcn Familien von der Subsistenz-

produktion (vorwiegend der Frauen). Dies

gilt sogar fur den allergroBten Anteil der

handwcrklichen und industriellen Saisonar-

beiter Der vorherrschende soziale Typus
der gesellschaftliehen Produktion und Repro-
duktion (wennglcich schon weitgehend ero-.

diert dureh Paehtsystem) war die >>halbkom-

munistische<< oder >>bauernk0mmunistischc<<

Dorlgemeinschaft. die fiberall aul' der Welt

éihnlich organisiert war. In Jugoslawien etwa

hieB sie Zadmga, in RuBland Mir Oder 0b-

schimz, in Mexiko ejido, Sie alle waren ge-

priigt durch >>riickstéindige<< technische Pro-

duktionsmittel (wie Ochse, Holzpflug, je
nach Region), durch die Tendenz, die Pro-

duktion den Bediirfnissen anzupassen (die

Expansion derbewirtscltafteten Felder folgte
—

wenn méglieh
— der Bevolkerungsentwick-

lung), die Nichtexistenz des Eigentums an

Grund und Boden in unserem Sinne (weitge-
hend war Landverkauf nicht erlaubt), das

Vorherrschen von Gemeindegebieten (All-
menden) zur gemeinsehaftliehen Nutzung
und vor allem die Regeln kommunitarer Exi-

stcnzsicherung in Notzeiten. Alle diese Ei-

gensehaften setzten der Realisierung von

Uberschfissen und damit der sozialen und

okonomisehen Einbeziehung in den Marktzu-

sammenhang Grenzen. Allcrdings ist roman—

tizistisches Behagen etwa in Form der neuen

Dorf— und Subsistcnzmythen nieht am Platz...

Wichtiger ist, daB sich in den revolutionz'i-

ren Auseinandcrsetzungen (etwn der rumiini-

schen Revoltc von 1908 Oder den einigen
hundcrten grofieren Aufsténden. die den ei-

gentlichen Motor der russisehen Revolution

darstellten) gezeigt hatte, daB die alten For-

men der Steigerung der Wertabschopfung an

die absolute Grenze gestoBen warcn: die Exi-

stenzsicherung der Unterklassen. Eine Stei-

gerung der Renten hitte die Beseitigung dcr

fiir die Ausbeutungsinteressen >>iiberfliissigen
Esscr« bedeutet. Dies muBte einmal an den

noch wirksamen sozialen Existenzgarantien
der Dorfgemeinsehaft seheitern. zum ande-

ren daran, daB alle Anséitze der technologi-
schen Durchdringung gescheitert waren, ins-

besondere, weil sie eben gerade an der Erlio-

hung der Wertabschopfung gebunden waren.

Diese Konfrontation von Verwertungsinter-
essen und okonomisehem Druck der Unter-

klassen und ihrem Existenzrecht driickte sich

nicht nur in Revolutionen, Revolten, Auf—

sténden aus. Selbst noch die hilllosen Formen

der Eindéimmung der Unterklassen etwa

dureh Landreformen, Landvertcilungspro-
gramme (die in den ZOer Jahren in Europa
den briiehigen Frieden von Versailles sicher-

ten) waren nur der Ausdruck 'der Scliwache

des Kapitals und seiner Agenturen gegem‘iber
den léindlichen Unterklassen. Die versehie-

densten Landreformen im che der Parzel-

lierung und Landverteilung sehnfirten die ab-

schopfbare Produktivitét eher noch ein.

(. . .) Die Kredite. mit denen das US-Kapital
sein eigenes Exportwachstum selbst gefiittert
hatte, wurden nieht zurfickgezahlt, weil wei-

tere Wertmassen den peripheren Unterklas-

sen nicht mehr abzupressen waren. Der Stop
der Schuldenrfickzahlung vorwiegend aus La-

teinamerika und Siidosteuropa war die Form,
in der sich der Unmut der Unterklassen in die

Metropolen iibertrug.



IG Farben:_
Die Welturauffflhmng der Sojastrategie

als Model! fiir >>Entwicklung«
in der >>Neuen 0rdnung« des NS-Groflraums

Worauf es ankommt ist dies: die Verwer-
tungsdynamik des Kapitals war an der Peri-
pherie blockiert durch Schranken, die zu-

gleich technologiseh, okonomisch und sozial
waren, ohne daB diese Momente voneinan-
der getrennt werden konnten. Der Londoner
Survey ofImemationaI Affairs diagnostizierte
Anfang der 30er Jahre in Sfidosteuropa cine
zugespitzte vorrevolutionére Situation, die
USA Waren durch mexikanische Landarbei-
terrevolten angegriffen, die sich in den Jah-
ren ’34 und ’35 bis ins amerikanische Kalifor—
nien hinein fortsetzten, durch die sandinisti-
sche Revolution und die kubanischen Auf—
stéinde der Bauernligen dcs Jahres 1933 (dem
eigentlichen Motor der 33er Revoltc aui Ku-
ba).

Damit waren die Verwertungsperspekti-
ven des Kapitals, war das Uberleben des ka-

pitalistischen Systems an die globale Perspek-
tive einer Politik der gesellschaftlichen Zer-
triimmerung der sozialen Basis von Lebens-
formen der lfindlichen Unterklassen gebun—
den. Das Kapital hing auf Gedeih und Ver-
derb davon ab, ob es ihm in einem weltweiten
Rationalisierungsangriff gelingen wfirde, de-
ren soziale und moralische Substanz zu zer-

storen, dieuberflfissigen Esser zu vertreibenv
und die dadurch gewonnenen Werte fiir inve-
stive Zwecke abzuschopfen. Entwiek-
lungshilfe, Agrarinvestition, Rationalisie~
rung, soziale Zerstorung, Auskz‘immung und

Vertreibung von auf diese Weise technisch
produzierten Fliichtlingsmassen fiberflfissiger
Esser und schlieBlich die Schaffung von

>>Reichlum<< austauschffihiger okonomischer
Werte gegen metropolitanes Wachstum, ja
sogar Begriffe von >>Hebung des Lebensstan-
dards<< — alles dies sind nur verschiedene
Ausdriickc derselben Strategie. Sie muBte
letztlich auf die Beseitigung der nicht mehr

benotigtcn Anteile der Vertriebenen durch

physische Vernichtung hinauslaufen: In Ver-

nichtungslagern (so die nationalsozialistische
Variante), in Hungerlagern und Elendsregio-
nen (50 die >>liberalistische<< Nachkriegsver-
sion...)

Schon Mitte der 30er Jahre zogen die IGFar-

ben in ihrer neuen Funktion als zentrale

Agentur des 4-Jahres-Plans die Konsequen-
zen aus der Blockierung der agrochemischen

Verwertung. Als Entwieklungshelfer im be-
sten Sinne der >grfinen Revolutiom setzten

sie — eine Weltpremiere der morderischen

Sojastrategie
— Kolonnen von Entwicklungs-

helfern und Landwirtschaftsexperten nach

Sfidosteur‘opa (mil Unterstijtzung der lokalen

Bourgeoisien) in Marsch. Sie sollten die tech-

nischen Voraussetzungen eines groBfléichigen
‘

Anbaus von Soja und anderen Olsaaten, Fa-

serpflanzen schaffen, unter groBzfigiger Be-

reitsstellung von Krediten. Absichtlich wur-

den Pflanzen gewiihlt, deren wertbildender
Charakter als cash crops schon damals gesi-
ehert war, da sie nicht zu den Grundnah-
rungsmitteln gehérten und nicht dem Kon-
sum durch die »iiberflfissigen Esser<< (so der

damalige Wortgebrauch) anheim fielen. Die-
se Entwicklungshilfe war der plastisehste
Kern einer Entwicklungsstrategeic, in der
sich etwa Tengclmann an das Olsaatgutge~
schfift ankoppclte, Recmtsmaa fiir die Aus—

weitung der Produktion von Tabnk in Bulga-
rien und Gricchen'land als cash crops sorgte
etc. Eingebettct war sic in die krcditfinan-
zierte industriellc ErschlieBung von weite-
ren Rohstofforderungen. Letztlich handelt es

sich hier um cine Form dcr Kapitalisierung.

:%

deren technologische Qualitéiten zuglcich die

Zerstorung der sozialen Orte der Subsistcnz

im Auge batten. Sie lcitete die Dynamik ei—

ner >>abhéngigen Entwicklung<< ein, die

zunéiehst gegen die imperialistische Konkur-

renz des amerikanischen und englischcn Ka-

pitals durch die Grenzen des GroBraumkon-

zepts abgesiehert wurde. Zugleich aber war

diese Absicherung der funktionelle Rahmcn

zur Sicherung des Zugriffs teehnischer, sozia-

ler, okonomischer und politischcr Gewalt in

einem einheitliehen Raumkontinuum im

oben beschriebenen Sinne. Die Krisendyna—
mik der nationalsozialistisehcn Akkumula—

tionsstrategie zwang den Nationalsozialis-

mus, diesen Rahmen schlieBlieh in ciner Ab-

folge von Blitzkriegen militiirisch liir Cine

Steigerung sozial-tcchnologischer Rationali-

sierungsmaBnahmen sicherzustcllcn: Schon
in den ersten Tagen des polnischen Uberfalls
setzte unter den Augen der gcsztmten Weltol-

fentlichkeit offen das Gesamtprogmmm einer

GroBraumrationalisierung ein, in dcr die In-

strumente ziviler >>Enlwicklungshillc<< nur

durch die militiirischen Formenersctzt und in—

tensiviert wurden. Verniehtung und Vertrci—

bung von jfidischen und nichtjijdischen Polen
im Generalgouvemement Wurdcn strategisch
mit der Rationalisicrung von Verwaltung.
Produktion und Reproduktion gekoppelt:
Zur >>Auskfimmung<< der Fremdarbeiter und

Aussonderung der fibrigen fiir die Vernich-

lung zunéichst in Arbeitslagem, dann in Vcr-

nichtungslagern. Eine Ncuzusarnmensetzung
der Klasse in einem neuem, bevolkerungspo-
litischen Sinn wurdc nunmehr international

reorganisiert, abgestuft von dem deutsehcn
Vorarbeiter fiber den importicrten Fremdar-
beiter bis hin zu LlancnlgCn. die [fir die Ver-

nichtung »IG Auschwitz« und den Konzen-

trationslagern,selektiert wurden. (Die teeh~

nologisch/okonomische Koppclung von Vcr-

nichtung und Entwieklung in der nationalso‘
zialistischen Agrarpolitik in Polen lmben Su-
sanne Heim und 0612 Ali in ihrer Arbeit »Ein
Diener der Macht<< gut dokumentiert. Die

Dynamik einer abhz‘ingigen Entwicklung wur-

de im Model] einer ncuen internationalen Ar—

beitsteilung des ungleichen Tauschs von Ka-

pitalgfiterproduktion im Kernland und R011-
stoff und Halbfertigwarcnproduk[ion an der

Peripherie eingeleitet. Der linanzteehnischc

Vermittlungsmechanismus (in die »Ncuc

Ordnung<<, die als Modell auf alle naclttriig-
lich hinzugewonncnen Gebietc ausgedchnt
wurde, war das schon erwfilmte >>Zentmlclea—

ring« oder >>Clearing—Union«. Es war als

fiberjnationaler Kreditmechanismus ohnc

Begrenzung ausgestaltet, der den Wertrans-
fer axis der Peripheric wic auch den langfristi-
gen Kredit aus der Metropole etwa in Ent-

wicklungsvorhaben in belicbiger Hohe ver—

mitteln solIte. Es war ein System [ester Wech-
selkurse unter dem Diktat der Leitwfihrung
Reiehsmark, das dem spéiteren System von

Bretton Woods Cntschcidcndc Merkmalc

vorwegnahm. (Erwéihnt sei hier nur das Dik—
tat der Kurspflege, das den ztngeschlosscnen
Landeszentralbanken der umliegenden Li'm-
der aufgebfirdet wurde und (Ins in der kurzcn
Zeit seiner Existenz fast alle fiber zwei Nach-

kriegsjahrzehnte sich crstreckenden Entwick-

lungen des Systems von Bretton Woods vor-

wegnahm: so z.B. die Technik. (lurch dieses

Kurspflegediktat Inflation aus der Metropolc
in die Peripherie zu exportieren und damit ci—
nen versteckten Werttrzmsfer in die Metropo-
le einzuleiten und zugleich die Kreditbasis li'lr

Kapitalexport zu scliztlfen). Als einer der we-

_
nigen (natiirlich neben denjenigen. die die



Kopien dieser NS-Institution in die Nach»

kriegsweltwirtschaft verlangerten) hat Franz

Neumarm in »Behemoth« ihre zentrale Be-

deutung, riehtig eingeschatzt, wenn er sagte,
daB der imperialistisehe Charakter Deutseh-

lands in ihr am sichtbarsten werde. Die

»Clearing-Union« war dafiir vorgesehen, als

finanztechnischer Motor die nationalsoziali-

stische »Neue Ordnung<< im Frieden zu voll-

enden. Dies hat sie dann auch geatn, wenn

auch nicht mit der Metropole »Deutschland«

sondern mit der Metropole USA.

V. Die »Neuen Ordnungem der USA und

GroBbritanniens

Noeh vor dem ersten Schuss in Polen richte-

ten sich die USA mit dem entsprechenden

Projekt einer panamerikanischen »GroB-

raumwirtschaft<< regelrecht kooperativ auf

das NS-Projekt »Neue Ordnung<< in Europa
ein. Es wurde aus einem Kartell der keynesia-
nisch orientierten Monopole, Keynesianern
aus dem State Department, dem Handels-

und Schatzministerium (Treasury), dem ein—

fluBreichen SEC (Securities and Exchange

Commission) und schlieBlich sozialimperiali-
stisch orientierten Gewerkschafternaus AFL

und CIO betrieben, unter bcgeisterter An-

teilnahme Roosevelts, der in den ersten Mo-

naten nach dem Poleniiberfall sogar die pro-

pagandistische Initiative intern iibernahm.

Ziel war es, ein Entwicklungskonzept im ge-

samtamerikanischen GroBraum durchzuset-

zen, cine »Neue Ordnung<< (»new order«),

herausgebildet als panamerikanische »Nord—

Siid-Achse« (»North—South-Axis«), wie es im

internen Spraehgebrauch hieB. Die Nord-

Siid-Achse war absiehtlich in konkurrieren-

der Koexistenz zur »Achse Berlin-Rom-To—

kio<< konzipiert. Harry White steuerte als

Vertreter des Schatzministeriums und unmit-

telbarer Untergebener Morgenthaus das er—

ste Modell des »Internationalen wahrungs—
fonds<< bei, damals »Interamerikanische

Bank« genannt. Dieses hat er dann mit Ein-

tritt der USA in den Weltkrieg stetig bis zur

Konferenz von Bretton Woods auf globales
Niveau hoehkopiert. Collado (spaterer erster

Prasident der Weltbank) komplettierte es

von Seiten des State Department (unterstfitzt
vom Handelsministerium) um das Modell ei-

ner riesigen zentralen Agentur mit Sitz in

Washington. Sie sollte die gesamte Produk-

tionsstruktur Lateinamerikas an einem Mo-

dell der abhangigen Entwicklung orientieren,

die die lateinamerikanische Produktion auf

allein mit den USA austauschfahige Giiter

verschieben sollte. Aufgabe des neuen von

'

Roosevelt personlich als »interamerikani-

scher Koordinator<< eingesetzten Nelson

Rockefeller war die Koordination der gesam-

ten technischen, sozialen und okonomischen

VorstoBe des neuen Entwicklungshilfemo-
dells.

Um.Wiederholungen zu vermeiden, weise
_

ieh darauf hin, daB es um dieselben Techni-

ken der landwirtschaftlichen Entwicklung im

Wege der groBréumigen landwirtschaftlichen

Rationalisierung, Anbindung an die metro-_

politane Agrochemie und Technologie ging,
wie in der »Neuen Ordnung« des Nationalso-

zialismus. Als Finanzmedium war ein nut in

Lateinamerika giiltiger »L-Dollar« vorgese-
hen (Roosevelt, der imperialistisehe Phan-

taSt, nannte ihn »Unitam«). Der Handelsver- .

kehr zwischen den GroBraumen, d.h. zwi-

schen dem amerikanischen und dem national-

sozialistischen GroBraum sollte nur fiber die

zentrale Agentur in Washington laufen, das

lateinamerikanische Kapital sollte das:Recht

verlieren, direkt mit der AuBenwelt zu ver-

kehren.

In der interamerikanischen Bank und der

genannten Washingtoner Zentralagentur wa-

ren bereits alle teehnisehen Momente des

spateren IWF und der Weltbank vorhanden:

Leitwiihrungsstruktur, Quotenregelung (an-
hand des Handelsvolumens, die den USA das

absolute Veto sicherte), Techniken der Flexi-

bilisierung der Kreditinstrumentarien, die die

langfristige Integration in die neue internatio-

nale Arbeitsteilung einer abhangigen Ent-

wicklung im Markt des GroBraums und spa-
ter der Welt sichern sollte etc. Die Betreiber

dieser Idee waren im iibrigen intern offen

(ohne dies allerdings nach aufien zu iiuBem)
vo'n den revolutionfiren Vorziigen der natio-

nalsozialistischen Finanzierungstechniken

begeistert. Roosevelt verspraeh sich von die-

sem Zugriff einer Totalrationalisierung des

amerikanischen GroBraums gigantische Inve-

stitionsperspektiven fiir das US-Monopolka-
"

pital.

Von England war trotz des Krieges nicht

viel die Rede. Die USA brauchten es um die

Grenzen des gesamtamerikanischen GroB-

raums durch die englische Seeblockade gegen

den nationalsozialistischen GroBraum abzusi-

chern und gedachten im iibrigen, das engli-
sche Empire zu beerben. Als das englische

Foreign Office am 30. Juli 1940 darum bat,
das englisehe Empire in dieses Konzeptmit-
einzubeziehen, erhielt es sogar offentlich die

demiitigende Antwort, es hatte in diesem

Projekt nichts zu suchen. In einer zahen Poli-

tik des inner-imperialistisehen Grabenkampfs

gelang es Churchill und Keynes, den Wert

des englischen Widerstands gegen Nazi-

deutsehland fiir die USA deutlich zu machen

und Keynes klinkte sich in den Kampf um die

»Neuen Ordnungem mit dem Modell der

»Clearing- Union« im Projekt eines engli-
schen GroBraums ein, das eingestandenerma-
Ben und offen von der nationalsozialistischen

»Clearing—Union« kopiert war. (Er habe dem

nationalsozialistischen Modell bei der Ent-

wicklung seiner »Clearing Union« viel zu ver—

danken, erklarte er und fand die nationalso-

zialistische Propaganda der »Neuen Ord-

nung<< im Juni 1940 »... ziemlich ausgezeich—
net, wenn der Name »Groflbritanniem an die

Stelle von »Deutschland« oder »Achse« ge-

setzt wfirde. «)
Wie dem auch sei, der Weg der im Krieg

konkurrierenden, jedoch nach einem Modell

konstruierten »Neue Ordnungen<< in das

Nachkriegswirtschaftssystem von Bretton

Woods ist grundséitzlich nur noch von zweit-

rangigem Interesse. Zwar sind die Verande—

rungen der Details im imperialistischen Ge-

rangel zwischen England und den USA

(Deutschland schied nach der Niderlage vor,

Moskau aus) nicht ohne historisches Interes-

se, ihr wechselvolles Schicksal stellt jedoch
nur die jeweiligen Anpassungen an die.

Kriegssituationen dar. Das panamerikanische
Modell selbst erlitt in der Konferenz von

Havanna im Juli 1940 offiziell seine Pleite am

Widerstand aus Lateinamerika. Riickblik-

kend war es nur das Labor, dessen tragende
imperialistische Techniken und Institutionen

direkt in die Neue Ordnung von Bretton

Woods fibersetzt wurden.

Hunderte Millionen Tote:

der Erfolg des Weltwirtschaftssystems von

Bretton Woods
/,
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v1. Hunderte Millionen Tote:

der Erfolg des Weltwirtschaftssystems von

Bretton Woods

Es ist mehr als Unsinn, das Weltwirtschafts-

system von Bretton Woods, die Entwick-

lungshilfe. den IWF, die Weltbank (ja sogar
die sogenannte >>Schuldenkrise<<) mit dem

Vorwurf zu beleidigen. sie seien gescheitert,
weil sie hunderte Millionen Hungertote,
weltweites Elend, zerstorte Volkswirtschaf-

ten nicht haben verhindern kénnen. Nein um-

gekehrt: sie waren erfolgreich, weil sie genau
das geleistet haben. wozu sie eingesetzt wa-

ren:

— Sie haben in einer 4(l-jéhrigen Angriffs-
welle die Weltlandwirtschaft technisch und

sozial rationalisiert, indem sie hunderte Mil-

lionen Menschen vertrieben, die vom Land

lebten, ihre sozialen Zusammenhéinge zer-

storten, die das Uberleben sicherten. .

— Sie haben mit dieser Angriffswelle, aus

dieser Zerstorung >>Werte<< herausgelost,
quasi aus vernichtetem Leben Gold gewon-
nen, das das Wachstum der Monopole und ih-
rer Metroploen garantierte, das den Absatz

so guter Dinge wie Atomanalgen, chemische

Gifte, Waffen erst moglich machte.

— Sie haben in diesem teehnologischen An-

griff alle ihre Instrumente fortentwickelt, die

man unter dem Begriff >>Weltmarktintegra~
tion<< zusammenfaBt: technologisch-organisa-
torische Abhéngigkeiten einer neuen interna-

tionalen Arbeitsteilung, in denen Verwer-

tung, Kontrolle und Kommando unmittelbar

verschmolzen sind.

Diese >>Wellmarktintegration<< ist erlolg-
reich, weil sie Uberleben dem Diktat des Gel—

dcs unterworfen hat (»Gcld ist der Grund,
warum hungrige Nationen nichts zu essen ha-

ben<<, hieB es im International Herald Tribune

1984 li’effend und triumphierend auehzu Bra-

silien, dem drittgroBten Nahrungs—(Futter-
)mittelexporteur der Welt.)
— Sie ist erfolgreich, weil sie die nationalen

Lumpenbourgeoisien durch 'ihr technologi-
sches Kommando zerm‘immert hat und den

nationalen Klassen nunmehr scheinbar unan-

greifbar als transnationales Kommando aus

den Weltkathedralen des Monopols entge-

gentritt.
— Sie ist so erfolgreieh, weil sie jede Befrei-

ungsbewegung im nationalen Rahmen illuso-

risch gemacht hat, wcil die Posten, die natio-

nal noch zu besetzen und »Zu befreiem sind

nur noch Vcrwaltungsposten sind.

Es ist der Erfolg dcs Systems, nicht seine

Fehlleistung. daB es (lurch seine biirgerlich-
okonomischen Meclmnismen cine globale
Klassenzusammensetzung betricb, die cin

Abbild dessen ist. was das deulsche Kapital in

direktem, brutalen Planungszugrilf vor I945

durehsetzte: ein Gcfiille von metropolitnnen
Kernarbeitern fiber den Migrationsparia und

den trikontinentalen Arbeitslagerinsassen bis

zu denen, die fiirs nackte chrleben arbciten

(food for work) und denjenigen‘ liir die das

System keine Uberlebensperspcktoivc mehr

bereit hilt, den Opfern cines statistisch be—

triebenen Volkermords. dcr Aussonde-

rung der nicht mehr Uberlebensffihigcn (vgl.
dazu Autonomic Nr.]0 und die Malaria/fen

gegen die Fliichllingspo/itik).
Es hieBe Eulen nacli Athen tragen. hier

noch im einzelnen zu belegen. wic die Strate-

gie von sozialer Zcrstorung und Weltmark-

tintegration, von Verniclitung dureli Enl-

wicklung, von Aullosung sozizller Strukturen

in eine Weltarbeilsmarkt- und -sozialpo|itik
im Rahmen und durch die neuen Instrumen-

tarien der >>Schuldenkrise<< noch versehiirft

wurde. Die Sanierungs— und Stabilisierungs—
programme des IWF, die Versuelie‘ sie unter

dem neuen Etikett »Strukturprogrznnme« auf
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die Weltbank zu verlagern, tim den IWF vor-

liiufig aus der SehuBlinie zu nehmen, all dies

spricht cine ausreichend deutliche Spraehe -

und sehwitzt die Kontinuitiit der >>Neuen

Ordnungen<< von 1940 aus allen Poren.

Doch Vorsieht. Es geht hier nieht nur um die

Erkenntnis, daB das System von Bretton

Woods‘ IWF und Weltbank Waffen des Kapi-

tals sind, cs geht um Konsequenzen. Eine ist,

daB man diese Waffen ebensowenig refor-

mieren kann, wie cinen Panzer. Man kann sie

nur bekiimpfen. Jede Besehré‘tnkung auf Re-

formen so wie sie heute von >>links<< vorgetra—

gen werden, heiBt niehts anderes als -— das

Geschfift des Kapitals betreiben, in einer sub—

tilen Gelandearbeit das Arsenal an die Wi-

derstiinde und Bloekierungen anzupassen, es

”madam
informationszentrum dritte welt -iz3w

Schwerpunktthema:

Nr. 146 - Dezember 1987

Afghanistan

Sudan — Interview mit Costello Garang

Adler in Sri Lanka

Die Weltbank

Themenschwerpunkt:

US-Politik im Golf

Diktatur der Baath-Partel

Deutsch-Iranische Handelsbeziehung

Lernen fiir den Krieg

lslam und Natlonalismus

Rezensionen zum Themenblock
'

Griine Stiltung

Einzelpreis DM 5,-; Jahresabo: DM 40.- r

(DM 30,- ffir einkommensschwache

Gruppen) bei 8 Ausgaben im Jahr.

Informationszentrum Dritte Welt,

Postfach 5328, 7800 Freiburg

verbessern, heiBt einmal wieder, die Aufgabe
einer Grenztrfigersehaft der kapitalistisehen
Gewaltmasehine zu iibernelimcn, zu der be—

kanntlieh ja die linken Reformisten geeignet
sind wie niemand sonst. Alle, die von »Um-

briiehen<< reden, die ihre Reformvorstellun-

gen in eine neue Entwieklungswelle der kapi-
talistisehen Akkumulation einbringen, stellen

sieh in diesem Dienst. In der Tat, sie wissen,

daB das Kapital diese Grenztragersehaft
braueht. Die Verwertungsblockierungen, die

die Klassenauseinandersetzungen dem Kapi-
tal seit Ende der 60er Jahre entgegenhalten,
sind ohne die Anpassungsleistungen einer in-

ternationalen linksreformistisehen Sozialpoli-
tik nieht zu durehbreehen. Vergessen wir

nieht: es waren die linkskeynesianisehen Ent—

wieklungspolitiker, die der Gewaltwelle der

alten >>Neuen Ordnung<< sehon damals das

Raderwerk sehmierte. Es ist sehwer, sich in

der Metropole zu diescn Erkenntnissenbereit

zu'finden. Dureh ein diekes cash-crop gené‘thr-
tes Steak ist die Sicht einfaeh sehleeht. So

kann es denn um niehts anderes gehen, als

sich auf die Waffen der >>Umbrijche<< einzu-

stellen, die das Kapital nunmehr in den Di-

mensionen einer fibernanationalen Verwerw

tungs-Finanz- und sozialen Reorganisation
schmiedet. Es sind wie immer bei der Laneie-

rung einer >>neuen Welle<< der Entwicklung
und des Waehstums die Waffen der Neuen

Teehnologien.
‘

Anmerkungen:

Ein ausfiihrlieherer Aufsatz Detlef Harrmarms zur

Entstehung dcs IWF und zum Zusammenhang zwi-

sehen GroBraumpolitik und Subsistenzwirtschaft

findet sich in Autonomie Nr.14, 8.217-287, wieder-

aufgelegt 1987, Vertrieb: AurorA-Vertrieb, Kno-

bclsdorffstr.8, 1000 Berlin-19.

Weitere Literatur:
— Franz Neumann: Behemoth. Struktur und Praxis

des Nationalsozialismus 1933—1944. Frankfurt

1977.
— Timothy Mason: Arbeiterklasse und Volksgc—
meinschaft. Opladen 1975.

— Teresa Hayter: The Creation of World Poverty.

London 1981.

Kritische Anmerkungen der SF-Redaktion:

Wir haben uns entsehlossen diesen Vortrag Detlef
Hartmanns zur Diskussion zu stellcn, weil es ihm

gelingt, wesentliehe Zusammenhange in der Ent-

wicklung des Kapitalismus his heute in Verbindung
mit dem IWF zu besehreiben. Aus anarchistischer

Sicht kommt in seiner Analyse jedoch die Rolle der

Staaten bei weitem zu kurz. Sic seheint nur dort auf,

wo es
- fast schon fibcrraschend - nicht gelungen

ist, eine panamerikanisehe GroBraumpolitik umzu-

setzen, oder wo es Groflbritannien doch noch

sehaffte, EinfluB auf die Gestaltung der Weltwirt-

schaft naeh 1945 zu erlangen. D.h. Detlef Hart-

manns Beitrag analysiert >>idealtypisch<< (das
Sehieksal aller Theorie?) die Entwieklungsbedin-

gungen des Kapitals ffir eine Ausweitung des Pro-

fits. ‘Er fibernimmt dabei (in spiegelverkehrter
Form) die Sicht des Kapitals und aus dessen Sieht,
sind die beschriebcnen Strategien »folgeriehtig«
und angestrebt. Richtig ist aueh, daB diese Strate-

gien EinfluB ausfiben, auch auf uns, Falsch w'arc es

jedoch, aus dem Analysierten zu folgem, daB es kei~

ne anderen Faktorcn gibt, keine anderen Interes-

sen; falseh ware, anzunehmen, daB allein die Exi-

stenz des IWF, der Weltbank, der »Gipfel« etc. dar-
'

auf hindeutet, daB die nationalen Kapital- und

Machtinteressen keinerlei Rolle mehr spielten.
Deshalb sind wir natiirlieh nicht der Ansieht, daB

die Politik von Bretton Woods »dic nationalen

Lumpcnbourgcoisien zertrfimmert ham, sondern

meinen, daB sich im »GroBraum Weltmarkt<< dureh-

aus noch versehiedene Krafte und Interessen gegen—

seitig Gewirtne streitig machen, aueh wenn die He»

gemonie der USA unbcstritten ist.
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Eine andere Einsehriinkung betrifft die Assozia-

tionen, die der Begriff >>GroBrttum¢< weekt. Die

Analyse gcht von deutscher Eroberungspolilik
(»Blitzkrieg«, Sfidosteumpa) aus, d.h. ein Konzept
besetzter und abhiingiger Liinder. Der deutsehe

Stan! stiilpt
—- und das ist ganz wesentlich -— den an-

deren Landern seine (wie uns seheint in Zusammen-

arbeit mit dem deutschen Kapital, aber nieht in Ab-

hiingigkeit von einem fiber-nationalen Kapital) (Sko-

nomisehen Vorstellungen iiber. Dies scheint ein we-

sentlieherUnlerschied zur heutigen Situation. der

aus Detlef Harmmmzx Analyse herausfiillt. Nur

wenn er Ilalien und Japan miteinbezieltl, was er an

einer Stelle andeutet, kiime or 211 einem vergleich-
baren Gebilde von politiseh selbststiindigen, okono-

'

miseh von einem fiber-nationalen System abln’ingi-
gen Staalen wie wir es heute vorfinden. Wie (limes

Verhéiltnis zwisehen (herrsehenden?) Slaaten and

einem iiher-nalionalen (herrsehenden?) Kapital zu

hestimmen ware, seheint nns die entseheidende Fra-

ge, die in der Auseinandersetzung gegen den‘lWF-

Kongrefi in Berlin 1988 beanlwortet werden muB

und die aus vorliegendem Diskussionsbeilrag nieht

abzuleiten ist. weil die Rolle der Staaten einfaeh uls

irrelevant ausgeblendet wird.

Trotzdem gibl der Artikel eine wertvolle Star~

thilfe, um die wirtschztftliehen Verlinderungen (im-
mer nur deren Tendenz, Gegenbeispiele lieBen sich

finden), die sich mit der Ielzten Wirtschaftskrise an-

deuteten zu begreifen und Schliisse {fir die lieutigc
'Reorganisation des Kapilals zu ziehen. War es

1934f. vor allem die Landwirtschaft, die rationali-

s'iert wurde, sehen wir dicsen ProzeB heute als weil-

gehend durchgeffihrt und miissen feststellen. daB es

nun die herkommliehe Industrie betrifft. Die Un-

gleichzeitigkeit mit der diesc Prozesse in den ver-

sehiedenen Landern ablaufen, lassen jedoch eine

eindimensionale Theoric nieht zu,
— und schon dia-

lektisch lassen sie gerade deshalb Widerslandsmog-
lichkeiten offen.

Dies nur als erste Anmerkungen, wir hoffen auf

cine weiterffihrende Diskussion im SF und anders-

wo. Nur noch cine Begriffserkliirung zum SchluB:

immer wenn wir es (konstruktiv) mit Marxisten zu

tun haben, hagclt es Begriffc, deren lnhalt nicht Oll-

ne weiteres alien klar ist. Wenn dann jedoeh aueh

noch dieselben Begriffe fiir verschiedene Inhalle be—

nutzt werden, so wird es besonders problematiseh:
Unter >>Neuzusammcnsetzung dcr Klasse<< versleht

DetlefHartmann in seinem Beitrag offensichtlich ei-

ne neue Hierarchisicrung der ahhfingigen Klasse im

wirtsehaftlichen GroBraum, also z.B. vom (ge-
schleehtsunspezifisch!) Faeharbeiter bei IBM bis

zum hungernden Arbeitslosen in Indien. Unter

demselben Begriff verstcht (vgl. SF-26) die wildcat

diejenigen Menschen, von denen sieh ein theoreti-

sehes Konzept erhofft, daB sie sich heute als ncues

revolutionares Subjekt herausbilden (— also zur

Lohnarbeit Gezwungene, Marginalisierte etc.). d.h.

in diesem Fall natijrlich, daB die Beteiligten unter-

einander egalitare Positioncn, Rechte etc. haben'.
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Weihnaehlen bis 8. Marz

4/87 9.JaMgang
DN44r—

LesbenStich

Mittel~ Uhd
_

Sfldamerika

lnlormalion und ein

Probehell gegen 2 BM in

Brielmarken bei
/

10008emn36
/

Posllaeh 360549



’

AKW—Bcwcgung

Kurzes
fir Suche O-Num'mer des SF und' Band 2 von Volins

“Die Unbekannte Revolution“. Wolfgang L., Tel.

05021/61692 (nach 16 Uhr, lifters versuchcn).

a? Biete Anarchismus —-

was ist das?, Ergebnissc
und Kommcntar ciner Mcinungsumfragc in Miin-

ster 1987, 318., 2.- + Porto. Bczug: Verlag Schwar-

zer Mond, Uta Dames, Rh. Freer. 50.2, 4358 Hal-

tem, Volksbank Gronau, BLZ 401 640 24, Kto. I40

966 801.

I“: Archiv: Seit 7 Jahrcn wird in Miinster ein Infola-

den betriebcn, dcr inzwisehen das wohl groBte Ar-

chiv dcr autonomcn Bewegung zusammengctragen
hat. Das Umweltzentrum Miinster ist aus der Anti-

entstanden; neben diesem

Schwerpunkt kamen im Lauf der Zeit hinzu: Anti-

militarismus, Landwirtschaft, Gesundheit, Alltag-
sokologie, industrielle Zerstorung, chrwachung,
Kampf gegen Arbeit, Frauen und Widcrstand.

Finanzicrt wird die Arbeit durch Verkauf von

Biichcrn, Brosehiiren und Zcitschriften sowic durch

Spenden. Das Archiv umfaBt 10 000 Titcl, daruntcr

100 Zeitsehriften. Ortsansassigc konncn kostcnlos

entlcihen, anderc kopicren lassen. Auswartige Icon-

nen anreisen oder bestellen. Ein Archivschliissel

kann zugesandt werden. Neben der finanziellen Un-

terstfitzung sollten Arbeitsmaterialien zu den ge-
nanntcn Themen kontinuierlich ans Umweltzen-

trum gesandt wcrdcn, damit neue Gruppcn nicht

permanent bei Null anfangen miissen.

Kontakt: Umwellzemrum e.V., Schamhorststr. 57,
4400 Miinsrer. Offnungszeiten: DI, Mi: 15—18 Uhr,
Do: 13—18 Uhr. Tel. 0251/521112.

. Eine linke FAZ-Karikatur vom 7.11.87. Aus An-

tikommunismus vcrschcntlich zu politischcr Klar-

hcit? Die FAZ druckte cine Karikatur mit Kron-
stadl und dcr Ukraine. (Eingcsandt von Ulli aus

Fulda).

1‘: Die Tilel aus der Reihe Liberian-e Wissenschaft’
werdcn SF-Lcserlnncn zum verbilligtcn Subskrip-’
tionsprcis angcboten, da es bei diesen Titeln auf—

grund ihrer nicdrigen Auflagen zu relativ tcuren.
Buchpreisen kommt. Wer also den einen Oder andc-

ren Titel haben will fiberwcist den Subskriptions-
preis bis zum 15.4.88 auf das Postscheckkomo Nr.
138 74-706 - Trotzdem Verlug - Postscheckumt Stutt-

gart. Wir merken die Bestcllungen vor und liefern

bei Erscheincn umgehcnd aus.

Folgendc zwci Titel erscheinen zum Mai und Juni
1988:

— Hans-Ulrich Grunder: Weiblichc Bildung im 19.
Jahrhundert. Die Konchte einiger anarchistischer
und biirgerliehcr Padagoginnen. Verglichen wcrden
die Positioncn von Mary Wollstonecraft und Adrien-
ne A. Necker de Saussure, Louise Michel and Rose!-
te Niederer-Kasthofer und Josephine Stadlirz sowie
Emma Goldman and Hedwig Dahm. Ca. 200 Sci~
ten, 20.-DM, Subskriptionspreis: 15.-DM incl. Por-
to.

'

—

Holger Jcnrich: Anarchistischc Pressc nach 1945
in dcr Blundesrepublik. Die Arbeit gibt einen dctail~
licrten Uberblick fiber alle in der BRD bis heute cr-

sehienenen Zeitungen und Zeitschriftcn, iiber dic
Grfindc ihrer Einstcllung, fiber ihrc Problcmc, Re—

pression, mangclnde Wirtsehaftlichkcit und Quali-
téit,Insidcrtum etc. ca. 350 8., 32.-DM, Subskrip-
tionspreis: 20.-DM, incl. Porto.

Bestelladresse.‘ Trotzdemfi’Verlag, PF 1159, 7043
Grafenau-l (neue Postfachnummer und neue PLZ
ab 1988!!)

fiSuche alle Artikel von und fiber Emma Goldman,
von 1890 his heutc, die in Zeitschriftcn crschienen
sind. Bcrcits crfaBt sind Fanal, Der freie Arbeiter,
Erkcnntnis und Befreiung, Dcr Syndikalist, Der

Pionier, Freiheit (nur bis 1890), Der Sozialist, Der

Kampf (HH), Der Kampf (Berlin), Die Schoplung,
Die Internationale (FAUD), Die Aktion. Von allen
andcren Zeitschriften jeweils nur Einzclcxemplare,
wcr also in dcr einen oder andcren Zeitschrift licst,
bittc dran denken! Kontakt: Wolfgang Haug, PF

1159, 7043 Grufenau-I.

oOberpfalz Riickblende —- das Infobiiro Allen-

schwand hat einen umfangreiehcn Presscspiegel cr-

stellt und will dicse Arbeit monatlich wcitcrfiihren.
Thematisch umfaBt die RL'ickblemIe die gcsamte Be-

richtcrstattung im Zusammcnhang mit der WAA.

Zum Beispicl: Bau- und Genehmigungsvcrfahren,
Widerstand, Aktioncn, Veranstaltungen, Repres-
sion, Prozcsse, Aufriistung dcr Polizei, Geblubber
der Regierung, dic wirtsehaftlichc Situation der

Oberpfalz (Maxhiitte) etc. Der Erlos fur die Riick-

blende (6,-DM bei Einzclbestcllung, 48.-DM jéihr-
lieh, 5.-DM bei Wicdervcrkauf ab 5 Ex:) wird ffir

die Arbeit des Info-Bums verwandt (Prozessbctreu-
ung, ErmittlungsausschuB, Infovcrbreitung ctc.).
Kontakt: Infobt‘iro Altem‘ch wand, Alrensch wand 91,
8465 Bodenwo'hr; Tel. 09434-3368; Kto.-Nr. Ch.

Miller, Schmidt Bank Schwamlarf, Kto.—Nr. 70 024

030, BLZ 750 310 70.

NICflR/l6(M
KAROLA—BLOCH-BRIGADEN

FUR NICARAGUA

Eine Sonderausgabe
..

des Tiibinger Stadtmagazins TUTE

Mit Beitragen von Karoia Bloch, Gerhard

Zwerenz, Norbert Greinacher, Ernesto Cardenal,
Rose Gauger, Roberto Fernandez Retamar

(Kuba), Xavier Chamorro (’El Nuevo Diario',
Managua).

Vor allem aber mit Berichten und Erfahrungen
aus der Arbeit der KAROLA-BLOCH-BRIGA-
DEN in Nicaragua und des Zentralamerika-Ko-
mitees Tfibingen.

Die Sonderausgabe ist zum Preis von 9 DM er-

haitlich an unseren Verkaufssteilen oder direkt
bei: Stadtmagazin TUTE, z.Hd.v. Welf Schréter,
R'Limelinstr. 8, 7400 Tiibingen gegen Uberwei-
sung von 9,00 DM 2291. 1,50 DM Porto aufldas
Konto Volksbank Tiibingen 55941001
641 901 10.

BLZ

firTermine: Die Bildungs~ und Begegnungsstiille ffir

gewaltfrcic Aktion Wustrow bictet wieder Semina-

rc an. Darunter:

Vom 6.-8. Mai Erl‘ahrungen mit dem all-téiglichen
Sexismus (Nur fur Frauen). Es sollen Alltagscrleb-
nissc und Fragen wie Sexismus und Militarismus be-

arbcitct werden. Referentin: Anlje Kirbis.

Vom 27. ~29. Mai Marlin Buber und M.K. Gandhi —

In cinem offencn Brief kritisiertc Martin Buber

1939 Gandhis Stellungnahme zur Paléislina-Fragc
und zur Situation dcr deutschen Juden wiihrcnd der

Zcit um die >>Reichskristallnaehh< 1938. Buber at-

tackiert insbesondere die ungebrochene Bedeutung
von gcwaltfrciem Widerstand, selbst unter den tota-

litaren Bedingungcn einer (Fuhrer-)Diktatur. Bis—

lang kaum bckanntc Dokumente sowie das jeweili-
gc Selbstverstandnis bcider Personlichkeilen sollen

diskutiert werdcn. Gewaltfreic Aktionen unter la-

schistisehcn Vcrhaltnissen untersueht wcrden. Re-

fcrcntcn: Christian Bartoll und Arnold Kopcke-
Duttler.

Kontakt: Bildungs-u. Bcgcgmmgxsrr‘itrc. Kirchslr.

14, 3135 Wustrow, Tel. 05843-507.

Informationen Uber die
Sltuation in Euskadi und
den Widerstand des bas-
kischen Volkes, dessen

Kamof fUr nationale und
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»Auf der Suche nach Orten des

Widerstands<<

Bei nachfolgendem Beitrag handelt es sich

um die Neubearb‘eitung des FLI-Themas

>>Tendenzieller Verfall der Arbeit« anléililich

der »1. Regensburger Fachtagung fiir Lust

und Freiheit« im Dezemher 1987. Wir halten

es fiir sinnvoll diese Diskussion angesichts der

Suche nach linksradikalen Konzepten und

politischen Perspektiven neu zu beleben. Wit

haben jedoch den Blickwinkel der Thesen

veréindert und diese selbst >>entsch£irft<< 11nd

fragen weniger nach der Analyse der Indu-

striegesellschaft und unseren darfiberhinaus-

gehenden Utopien, dafiir mehr nach dem

Ausgangspunkt zukiinftiger Widen-stands-

méglichkeiten. D.h. wir stellen die Thesen in

den‘ Diskussionsrahmen um »Alltag
— Klasse

— Strukturen schaffemq dies vor allem des—

halb, weil der Beitrag in SF-26 auf breite (zu-
stimmende wie ablehnende) Resonanz stiefi,
der Schlnfl jedoch afls zu verkiirzt empfunden
wurde.

Bislang sind die Thesen zur Auflésung und

Verfall der Arbeit, die sich als Diskussionsan—

satz verstanden, meist als Diskussionsergeb-
nis aufgefaBt worden; und weil sie als Ergeb-
nis provokativ wéren, kam es fiberhaupt nicht

zu einer wirklichen Diskussion, sondern zur
'

AuBerung von einem ganzen Sammelsurium

von Vorurteilen. Deshalb will ich diesmal

nicht mit den Thesen beginnen, sondern jede

Menge Vorbemerkungem loswerden.

Zuerst will ich sehr ausffihrlich einleiten, war-

um das Forum fijr libertine Informationen
'

1984 und 1985 fiber das Thema diskutiert hat

und vor allem darauf hinweisen, daB diese

Diskussion nicht zuende geffihrt wurde. Nach

dem Erstellen der Sandemummer Verfall der

Arbeit des Schwarzen Fadens léste sich die

Berliner Anarchogruppe, die diese Thesen

aufgestellt und in die Diskussion gebracht
hatte auf. Das Thema blieb sozusagen an der

Redaktion des SF als Verbreiterin der Son-

demummer hingen.

von Wolfgang Haug

Als Annéherung an das Thema nehme ich

mir eines der vielen Vorurteile, die iri den
Ietzten J ahren gerade innerhalb der linksradi-

kalen Bewegung geéuBert wurdcn, niimlich:

es gehe uns datum, die Arbeiterklasse zu ver-

leugnen, bzw. den Anarcho-Syndikalismus
und Unionismus zu demontiercn. Deshalb

zunéichst, was war der Syndikalismus und

Unvionismus?
Meine Antwort wire: spezifisch anarchistisch

beeinfluBte Gewerkschaftsorganisationen,
die sich zeitweise gerade in Deutschland auch

als Kulturbewegung verstanden und eigene

Vorstellungen einer revolutionércn Umgc-
staltung der Gesellschafl fiber die Betricbe

entwickelten. Wie bei anderen linken Grup-
pierungen betrachteten und betrachten sic

die Arbeiterln als das revolutionfire Subjekt,
mit dem es eine Systemverénderung durchzu-

setzen gilt.
Ob es fiberhaupt angebracht ist eine Revolu-

tionsvorstellung fiber ein — meist ,theoreti—
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sches, — revolutionares Subjekt zu entwik-

keln, ware die erste kritische Hinterfragung
herkommlicher linker Politik. (7!)
Die Mittel. der Anarchosyndikalisten und

Unionisten waren: Sabotage, Generalstreik,

Besetzung der Betriebe, Produktion in

Selbstverwaltung, Vernetzung der Kollektiv-

betriebe. Da diese nur in den 20er Jahren in

Italien und nach 1936 in Spanien in die Reali-

téit umgesetzt werden konnte, blieb der

Mehrzahl der Anarchosyndikalisten anderer

Lander nicht viel mehr als uns heute: Antimi-

litarismus, BewuBtseins-Bildung, Kultur,

Emanzipation der Frauen und der Jugendli-_
Chen auspatriarchalisehen und hierarchischen

Strukturen, Beteiligung an Unruhen, wie

LB. den Erwerbslosenaufstanden, der Roten

Ruhr Armee gegen den Kapp-Putsch, den

Marzaufstanden; freie Schulinitiativen, De-

mos usw.

In diesen Einzelbereichen finden wir - soweit

wir historisch interessiert sind, - genfigend

Spuren dcr Anarchosyndikalisten, Ratekom-

munisten und Anarchisten; doch kann die

Geschichtssehreibung der
’

Herrschenden

auch ganz gut darfiber hinweggehen; - was so-

viel heiBt, wie, daB der gesellschaftliche Ein-

lluB der Anarchosyndikalisten wie Anarchi-

sten doch sehr begrenzt war. Trotzdem mils-

sen wir festhalten, daB dort, wo die Ge-

schichtsschreibung nicht an den Anarchisten

vorbeikommt, also in Spanien und in den

ZOer Jahren in Argentinien und Italien, es die

Verbindung mit dem Syndikalismus war, die

dem Anarchismus diese gesellschaftliche

Breitenwirkung erméglichte. Schauen wir

uns weiter um, wo ein ahnlicher EinfluB mogj
lich wurde, so fallt eigentlich nur ein anderer

Faktor auf: die Verbindung der anarchisti-

schen Theorie und Bewegung mit ciner weit

verbreiteten Zeitstimmung, wie der Anti-

kriegsstimmung in Deutschland nach 1918

und in RuBland nach 1917.

Unsere Ausgangsthese, die wir nachweisen

wollcn ware demnach: die Verbindung mit

der Arbeiterklasse wird es in Europa nicht

mehr geben. Unsere niichstc Frage ware des-

halb: welche Verbindung mit einem allgemei-
nen Bediirfnis, das dazu noch kcine Eintags-
fliege sein darf, sondern fibergreifenden ge-

sellschaftsyerandernden Charakter entfalten

konnen muB, ké‘mnten wir uns vorstellen?

“Bedfirfnis“ ist dabei sicherlich das falsche

Wort.

W

Fur die Thesen gab es jedoch auch noch cine

zweite Herangehcnsweise: diese andere

Uberlegung setzt daran an, warum der Anar-

chosyndikalismus und dcr auf die Arbeiter-

klasse sich beziehende Linksradikalismus all-

.gemein heute keinerlci Breitenwirkung mehr

hat - und vermutlich und dazu kommen wir

anhand der Thesen, - mehr haben kann. Da-

zu gibt es vielc Einzcl-Erklarungen: zu weni-

ge Vertreter, nach dem Krieg einc Mentalitiit
[fir das individuelle Vorwartskommen bei

Ablehnung aller politischen Theorie, staatli-

Che Repression und Propaganda, keine Fi-

nanzen, keine Medien, ein fibermachtiger
DGB usw. - doch all diese guten Grfinde er-

kliiren nicht, warum der Syndikalismus auch

international keine Rollo mehr spielt.

Eine Mitursache, die sich auch besonders an

der heutigen Situation der spanischcn CNT il—

lu'strieren laBt, ist die Ablehnung sozialpart-
nerschaftlicher Einrichtungen als Integra-
tionsmechanismus des Kapitals, bzw. partei-
lich gelenkter Scheinvertretungen im Staats-

kapitalismus. Unsere gewfinschte Politik ist

eine, die auf den Bruch mit den herrschcnden

Mechanismen zielt. Einc solche Politik hcutc

zu vertreten, bedeutet zumindcst die gescll-
schaftliche Isolation zu riskiercn. Am Bei-

spiel der CNT beobachtctcn wir mehrcrc Ab-

spaltungen, die immer wieder vom gleichcn
Mechanismus bestimmt warcn: niimlich: zu-

mindest einige Punktc des Sozialpakts anzu-

nehmen, wie die Walrl von Betriebsriitcn, um

aus dem totalen Abseits in den Betriebcn und

der Gesells‘chaft rauszukommen. Der Staat

oder die herrschenden Kriifte, ob Kapital
oder Sozialistische Partei beslimmcn also die

Auseinandersetzung und stellen die radika-

lenKrafte nicht nur bci uns, sondcrn aucli an—

derswo vor immer die glciche Sitation: entwe-

der den Bruch zu verfcehten und die Aversio—

nen aller gesellschaltlieh integricrtcn Grup—

pen abzubekommcn - bis hin zur Kriminali-

s1erung durch die real Herrschenden. oder
aus der entstehenden Isolicrung auszubrc-

chen, indem Teile dcr chrzeugungen fallen

gelassen werden. Die Entwicklung dcr GRU-
NEN ffihrt uns vor‘ wo dicscr zwcite ch cn-

den “kann, was nicht hcchn soll, (1er die

GRUNEN nicht noch weitcr gehen als sic

schon gegangen sind, und daB dieser ProzeB

Photo: Manfred Kampscliulte



nicht immer wieder staatlicherselts beschleu

nigt wird und auch weiterhin von Bedingun

gen abhangt, die von den staatstragende

Kriiften fiir die Integration gesetzt werden

Deshalb zuriick zum Thema und zur Frage,
warum wir im FLI keine Hoffnungen auf

neuc, alte Klasscnkampf-Konzepte setzen,

auch wcnn sie von Jobbern neu definiert ein-

gcbracht wcrden. Warum wir es als Zeitver—

geudung und Energieverschwendung anse-

hen, wcnn 3110 Kraft in ein Projekt “Klassen-

kampf“ — iiber die sogenannte Neuzusam—

mensetzung der Klasse - gesteckt wird.

Diesc Arbciterbewegung wird Zumeist von

sozialdemokratischen Konzepten gepréigt.
Was soviel bedeutet, daB es weniger um das

Erstellcn einer Theorie und anschlieBenden

Oppositionellen Praxis fiber die industriellen

Veriinderungcn in dieser Gesellschaft ging
Und gCht, sondern vielmehr um eine Politik,

die an den Interesscn der Noch—Besehéiftigten
nach Lohnzuwachs ausgerichtet ist und die

Nicht-mehr-Bcschiiftigten sozial ruhigstelit.
Dal} diesc Interessen auch mit dem Vereinze-

lungsinteresse des Kapitals L'ibereinstimmen,

bleibt unproblematisiert, fflhrt jedoch zur

wcitcren Schwiichung der Reste der Gewerk—

schaftsbewegung. Wijhrend es z.B. um die

Kritik am Industrialismus geht, fordern die,

OTV, oder der DGB Lohnerhohungen, um

den binncnwirtschaftlichen Konsum anzukur-

bcln und so unser Wirtschaftssystem zu stabi—

lisicren. Die Integration der Gewerkschaften

in die Warengcsellschaft hat wesentlich dazu

beigetragen, daB die Menschen fiber kaufli-

ChC Schcinbefricdigungcn (scheinbare Wie—

derancignung dcr entfremdetcn Arbeit) von

walirer Sclbstbestimmung und politischer
Aktivitéit abgchaltcn und zu passiven Konsu-

Ob Wir gememsam einen erfo gversprechen
den Weg fur einen Kampf gegen diese Me

chanismen finden, weiB ich nicht, laber ich be

greife uns auf der Suche danach und diese Su

che setzt wenigstens ein klares Bild der eige
nen Situation voraus und daran fehlt es uns in

i
vielerlei Hinsicht - nicht nur was das Thema

Verfall und Aufliisung der Arbeit

anbetrifft.

menten gemaeht wurden. (Diesen ProzeB

wieder umzukehren, ware Ziel libertarer

(Anti-)Politik; (Anti-)Politik deshalb, weil

wir gerade weg kommen wollen von allen

herkémmlichen Politikvorstellungen wie Par—

lamentarismus, Delegieren eigener Interes-

sen, Parteien, Trennung zw. Politik .und Pri-

vat/Alltag etc.) Uber 40 Jahre solcher Ge-

werkschaftspolitik in Europa ‘und den USA

erkléiren zur Geniige, daB die Arbeiterschaft

in diesen Gebieten momentan sicher nicht

mehr revolutionares Subjekt der Geschichte

ist.

Wire es jedoch nur die BewuBtseinsfrage, die

die Arbeiterklasse daran hindcrt, wieder zu

einer gesellschaftiich-innovativen Kraft Zu

werden, so konnten wir uns in den Kampf um

das riehtige BewuBtsein stiirzen und Modelie

entwerfen, Akrionen mittragen usw. - alles

im Vertrauen darauf, daB die herrschenden

Gesellschaftssysteme nach wie vor nicht an

der Arbeiterklasse bzw. der ins Lolinverhéilt-

nis gezwungenen Klasse vorbeikommen; und

deren Kraft irgendwann nachgeben miissen,

wiirde diese Kraft nur politisch richtig ge-

nutzt.

Neue, alte Konzepte verfolgen diese Linie

und setzen darauf ihre politischen Perspekti-
ven. Dabei miissen jedoch vor allem die Ar-

beits- und Klassenkampfe aus z.B. Siidafrika

herhalten, um fiberhaupt noch hoffnungsvol-
1e Szenerarien zur Veranschaulichung der ei-

genen Wunsche vorzeigen zu konnen. Doch

gerade die Auseinandersetzungen in Siidafri-

ka konnten und miissten als Beispiei fur einen

allumfassenden Widerstand, der sich aus dem

Alltag entwickelt, analysiert wcrden.

Hier setzen nun die Thesen zum Verfall dcr

Arbeit an: Wir gehen davon aus, daB die Ar-

beiterklasse ihre alte gesellschaftsveriindern-
de Rolle nie wieder wird spielen konnen; daB

sie ihre Chance zumindest in Europa und den

USA endgultig verpaBt hat. Und daB es des-

halb ein Fehler ware, gerade unsere linksradi-

kalen Veranderungsabsichten wieder neu

und hauptsachlich auf die Klassefrage auszu-

richten. Warum?
'

Seit etwa der Mitte der GOer Jahre vernichtet

jede Mark, die in traditionellcn Industrie-

zweigen investiert wird, mehr Arbeitspiiitze
als sie sehafft. Gleichzeitig schaffen Investi-

tionen in innovative Industrien weniger Ar—

beitsplatze als solche fruher in der traditionel-

len Industrie.
I

Seit etwa den 70er Jahren kennen .Wir erneut

das Phanomen der Massenarbeitslosigkeit als

hervorstechendstes Merkmal sozialer Krisc

und wirtschaftspolitischer Veriinderung. Da-

Zu gehéren Schwarzarbeit, Emigrationsstop,
Doppclarbeit, Auslanderhetze. Arbeitsver-

mittlungsbiiros etc.

Den Beginn dieser Entwicklung konnen wir

mit den Stichworten (")1— oder Energickrise
beschreiben, die jedoch mehr als Profitkrisc

verstanden werden muB.

Seit der sogenannten Olkrisc beschlcunigte
die Industrie den Umstrukturierungsprozel},
was zu einem Innovationsschub inKRichtung
Neuer Technologien fiihrte.

’



GroBe Koalitionen, historische Kompromis—
se, neokonservative Konzepte sorgten auf

der politischen Ebene ffir die Durchsetzung
dieser neuen Richtung - wobei sich allerdings
die Distanz zwischen Politikern und Bevfilke-

rungsmehrheit im Vergleich zu den Aufbau-

jahren in der BRD wieder vergrfiBert. (Z.B.
neoliberlae Konzepte, die ffir einen freien

Markt eintreten und in der Tendenz von

Thatcher und Reagan aufgegriffen wurden,
bauen auch die letzten sozialstaatlichen Absi-

cherungen ab und geben sich keine Mfihe

mehr ihre Herrschaft fiber eine Identifikation

der Bevélkerung mit dem Staat abzusichern.

Eine Bruchstelle, die in unsere Suche nach

Ansatzpunkten eingehen sollte!)
Die Zahl der Fabrikarbeiter wird systema-

tisch verringert, Stichworte von der Flexibili~

sierung und Mobilitfit pragen den alten Sek-

tor industrieller Arbeit, Heimarbeit und Teil-

zeit- und Honorartatigkeit kennzeichnen den

Sektor Neuer Technologien.
Ffir den Bereich der Teilzeitarbeit léiBt sich

anhand von Veréffentlichungen der Indu-

strie- und Handelskammern (Dez. 1987) fest-

stellen: »Dt'e Teilzeitbeschfiftigung [st im ver—

gangenen Jahrzehm nahezu unabhc’ingig von

konjunkturellen Schwankungen gestiegen. Es-

gibt am deutschen Arbeit.smarkt zur Zeit

knapp 600.000 Teilzeitarbeitsplc’itze mehr als

I976 . . . mittlerweile3 Millionen Bescha‘ftigte
in Teilzeitjobs. . . Teilzeitquote von 12% . . .

Holland, Groflbritannien und Norwegen kén-

nen auf doppelt so hohe Quoten verweisen.

. . . die Produktivitiitseffekte der Teilzeitarbeit

sind gewéhnlich um ein Vielfaches grb‘fier als

die zusfitzlichen Kostenbelaxtungem (ffir die

Betriebe, Anm. wh).

Als allgemeine Tendenz steigt die Beschafti-I
gung im Dienstleistungsbereich Wa'hrend die
in der Produktion sinkt.

D.h. nichts anderes, als daB sich die Industrie
in eine Richtung reorganisiert, in der sie ten-

denziell von der Massenarbeiterln unabhan-

gig wird.

Diese Entwieklung beschreiben wir als »Ten—

denziellen Verfall der Lohnarbeim - die als

bisheriger Kristalllisationspunkt menschli-

chen Widerstands im Kapitalismus durch die

Umstrukturierungen zunehmend ausgespielt
hat. Der in den Dienstleistungsbereich abge-
schobene Mensch kann nicht mehr wirkungs-
voll fiber Generalstreiks in ffir die Gesell-

schaft lebensnotwendige Produktionsberei-

che eingreifen. Selbst alte Ermngenschaften
wie der 8 Stunden-Tag sind auf lange Sicht zu

untergaben, wenn ffir Heimarbeit nach abge~
lieferter Leistung bezahlt wird, die Atomisie-

rung der Lohnabhangigen nimmt momentan

(d.h. solange wir nichts dagegen organisie~
ren) auBerhalb der Fabrik zu. Toni Negri be-
schreibt die Strategie des Kapitals heute als

ProzeB, in dem das Kapital davon ausgeht,
daB “das Proletariat um so produktiver ist, je
zerstreuter und zersetzter es ist“. Johannes

Agnoli erganzt, daB “Heimarbeit“ kein “na-

turwfichsiger ProzeB, sondern vielmehr die

strategische Antwort des Kapitals auf Streik-

bewegung und Sabotage und Absentismus

(also Krankfeiern) ist.“

Und wie diese Umstrukturierung vor sich ge-
hen kann, illustrierte ein Bericht der taz

schon 1979 am Beispiel der Textilindustrie in
Italien: Familien kaufen die Maschinen ffir
die Heimarbeit (fiber Kredite z.B.). Damit
sind jedoch die Produktionsmittel nicht mehr
wie in der Fabrik vom Warenproduzenten ge-
trennt, sondern dessen Situation ist einem

Handwerkerstatus vergleichbar, und diese

Entwicklung dfirfte auch ein entsprechendes
BewuBtsein nachsiehziehen.

Ffir die Industrie bedeutet es zunachst eine

6konomische Entlastung, weil die Anschaf-

fungs- und Unterhaltungskosten ffir die Ma~

schinen entfallen. lDazu kommt, daB die so—

zialen Abgaben ffir die Beschaftigten einge-
spart werden kénnen, schlieBlich sind diese

Familien jetzt selbst Produzenten und mfissen
ihre Absicherungen in ihren Produkten ein-

gerechnet haben. Die Preise ffir diese Pro—

dukte bestimmt jedoch die- abnehmende In-

dustrie, weil die Vereinzelung dcr - in unse-

rem Beispiel “Familien“ -

fortgcschrittener
ist, und eine solidarische Gemeinschaft

Gleichbetroffener erst entwickelt werden

muB. Damit wird jedoch auch deutlich, daB
die bisherigen

‘

Widerstandsmfiglichkeiten
fiber Klassenkfimpfe in der Fabrik zuneh-

mend nicht mehr existieren wcrden. (Ganz
iihnliche Entwicklungen lassen sich vor allem

imBereich von Computeranwenderlnnen be—

schreiben.) Am Beispiel der Textilindustrie

der BRD laBt sich auch der zweite Weg fiber

die Roboterisierung der Betriebe mit »ein-

dmcksvollen<< Zahien nachweisen: Seit 1970

wurden 470 000 Stellen in der bundesdeut-

schen »Krisenbrnnche« »wegrationaliserM
um die Konkurrenzféihigkeit zu den »Billi-

glohnliindern<< in Sfidostasien zu erhalten.

Ein deutlicher Beleg daffir, claB Marx’ Analy-
se, wonach »allein [ebcndige Arbeit Mchrwcrl

und Profit produzierm, auf den Kopf gestellt
worden ist.

Und in diesen Zusammenhang stellen wir die

so intensiv geforderte Volkszahlung: effektiv

wird eine Restrukturierung des Kapitals néim—

lich nur dann, wenn

a) die Produktionsprozesse automatisiert

werden und

b) die Reproduktionsbereiche und Neue

Technologie- Produktionsbereichc trotz Ato-

misierung in Heimarbcit etc. crfaBt und kon-

trollierbar bleiben!

Deshalb gelangten wir zu der These: Eine

durch 6konomische Bestimmungen determi-

nierte Linke geht mit dem Veriall ihrer Vor-

aussetzungen unter, sofern sic nicht in der

Lage ist, die Veréinderungen zu begrcifcn und

ihre Theorie und Praxis neu auszurichten.

Nehmen wir eine weitere Entialtung der Pro-

duktivkrfifte an, in der die menschliche Ar-

beitskraft tendenziell aus dem Produktions—

prozeB verdrangt wird, so muB sich linke Po-

litik der 6konomischen Bcstimmung entzie-

hen und allgemeiner werden.
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Allgemeiner kann - folgen wir Negri - heiBen:

Je mehr das Kapital die Normen der Produk-

tion auf alle Bereiche der Gesellschaft aus-

dehnt, umso mehr muB sich Widerstand in all

diesen Bereichen entwickeln. Negri definiert

diese Entwicklung als Ubergang vom Mas-

senarbeiter zum gesellschaftlichen Arbeiter,

er will weg von der Lohnerhéhung und hin

zum Mindesteinkommen, weg von der So-

zialpartnerschaft hin zu Aneignungen, weg

von Gewerkschaftlertum hin zu Selbstverwal—

tUng. D.h. aber auch, er - und damit ein

GroBteil der Operaia-Ansfitze
— verbleibt im-

mer noch ausschlieBlich im Bereich der “Ar-

beit“.

Klar erscheint nun, daB sich Widerstand zu-

nehmend weniger innerhalb der Produktions-

sphéire organisieren léiBt; Kéimpfe gegen Stil-

legungen wie der englische Bergarbeiter-
streik oder der derzeitige Streik um den

Stahlstandort Duisburg sind gerade weil es

gegen die Stillegung geht, ein Beleg fiir diese

Emwicklung (wobei es in solchen Auseinan-

dersetzungen natiirlich nach wie vor darum

geht, Widerstand zu unterstfitzen und eine

fibergreifende Politisierung des Konflikts zu

erreichen, die iiber den AnlaB “Arbeitsplatz

erhalten“ hinausweist) als ein Beweis ffir die

Vitalitfit des Klassenkampfgedankens. Gera-

de der Stahlkonflikt kann die stattfindende

Entwicklung besonders drastisch verdeutli-

Chen: Zwischen 1974 und 1987 wurden allein

in der BRD bereits 95 000 Arbeitspléitze in

der Stahlindustrie »wegrati0nalisiert«, das

waren 40% aller Arbeitsplétze! In der jetzi—

gen Auseinandersetzung geht es um weitere

40 000 Arbeitsplfitze (in Duisburg 10000, im

Saarland 4800, Oberhausen 3000, Hattingen

2900, Peine-Salzgitter 2800, Diisseldorf 2500,

Obcrpfalz 2200, Siegen 1900, Mfilheim 1300,

Osnabrfick 1200, Bremen 600 und Troisdorf

600; Angaben aus Stuttgarter Zeitung v.

12.12.87). Und dicse Zahlen sind noch irre-

ffihrcnd, weil sic denVerlust der >>nachgela-

gcrten Betricbc<< (Zulieferfirmen etc.) nicht

erfasscn. Ubrig bleiben in der BRD damit

ganze 97 000 Arbeitsplétze in der Stahlindu-

slric. Nun kénnten wir annehmen, daB dies

cine rcin bundcsdeutsche Entwicklung sei,

die gerade durch die Subventionierung und

Verstaatlichung anderer Stahl-Produzenten

in dcr EG mitvcrursacht sei. Dem ist jedoch
nicht so: vielmchr sind von 1974 his 1987 in-

nerhalb der EG alle Arbeitspléitze in der

Stahlindustrie um 53% reduziert worden und

machen im Moment, bei sinkender Tendenz,

i"Sgesamt nur noch 380 000 Arbeitsplétze
3115- (Oder anders ausgedrfickt: in Luxem—

burg wurden von 10 Betrieben 5 geschlossen,
in Frankreich, das seine Werke subventio-

niert, von 10 Betriebcn 6, in GroBbritannien,

das verstaatlichte, von 4 Betrieben 3 ge-

schlossen.)

WCnn dic Trennung zwischen Produktions-

ProzeB und ReproduktionsprozeB zuneh-

mend aufgehobcn wird, d.h. also, wenn Pro-

duziercn und Konsumieren in Zukunft beides

innerhalb der Reproduktionssphiire stattfin-

dffl, miissen unsere Widerstandsméglichkei—
10“ gagen die Verwertungsmechanismen die-

SCS Systems im Alltag gesucht werden.

Allgemeiner oder anarchistischer gespro-
chcn: unserc gesellschaftliche Perspektive ge-

gCn die drohende Atomisierung und Durch-

kapilalisierung ist die der Autonomic: der

Selbstorganisation der Arbeit und des All-

tags- Dabei werden unsere Konzepte nicht
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von der Okonomie losgelfist, aber diese be-

stimmt unsere Ansatze nicht mehr wie -sie ‘

dies in den alten, neuen Klassenansatzen tut.

Klassen-Anséitze wie sie etwa von der wildcat

neu formuliert werden, halten wir deshalb ffir

ineffektiv, weil nun zu dem Fakt, daB der

Klasse - die in der BRD nach dem Faschismus

und fiber die Wiederaufbauphase zunachst

bewufltseimmfiflig nicht mehr existierte, - nun

auch zunehmend die materielien Grundlagen
genommen werden, - was andererseits nicht

heifien solI, daB Ausbeutung, Abhangigkeit
von Lohn, Hierarchien etc. wegfallen — oder

Widerstand unnotig wird. Die Frage geht
vielmehr dahin, wie dieser Widerstand ausse-

.

hen kann, welche Basis er haben muB.

Von einer “Neuzusammensetzung der Klas—

se“ (wildeat-Ansatz) konnten wir uns nur

dann etwas versprechen, wenn weiterhin die

Determinanten eincr zukfinftigen Gesell—

schaft von der Okonomie gesetzt wfirden. In

dem MaBe, wie ein Wesensmerkmal der

Okonomie - die menschliche Arbeitskraft im

ProduktionsprozeB - fiberflfissig oder an den

auBeren Rand gedré’mgt wird, kann die Klasse

aber nicht mehr fiber den Klassenkampf die

Grundlagen ffir den notwendigen Widerstand

liefern. Wer dennoch aus der beschriebenen

Entwieklung, die zu einer Arbeiteraristokra-

tie (Facharbeiter) - ideologisch auf Seiten des

Kapitals - und zu einer Masse von Jobbern,
HeimarbeiterInnen, Dienstleistungsbeschiif-
tigten und Arbeitslosen geffihrt hat und wei-

ter ffihren wird, einen neuen Klassenansatz

und die verstarkte Organisation der “neuen

Klasse“ ableitet, verbleibt in den alten linken

Denkkategorien. Mit diesem Instrumenta-

rium wird der Arbeiterklasse, jetzt der “neu-

zusammengesetzten“ Klasse, die Erringung
der Selbstbestimmung zugetraut, die nach

wie vor fiber die Arbeit erreicht werden 5011,
also genau fiber die Sphare, die von Anfang
an fremdbestimmt war!

Verlassen wir die Begrifflichkeit von “Klasse-

Arbeit-revolutioniires Subjekt“ so stelIt sich

die Frage, was tritt an deren Stelle?

'Eine Einigung danliber dfirfte im Fall des “re-

volutionfiren Subjekts“ relativ Ieicht zu erzie-

len sein, seit es seitens der Feministinnen

auch in aktuellen Diskussionen den Emanzi-

patiansbegriff wieder gibt. An die Stelle der

Arbeit wollen wir den Alltag (in dem Arbeit

als ein Bereich enthalten sein soll) setzen und
— wohl sehr viel umstrittener - an die Stelle der

Klasse, das alte anarchistische Wunschpaar
Kollektz'viiit/Individualitiit. Was 5011 das hei-

Ben?

Wenn die Umstrukturierung des Kapitals
greift, mfissen wir vom gesamtgesellschaftli-
chen Reproduktionsbereich - also vom Alltag
- als dem Bereich zukfinftigen Widerstands

ausgehen. Das Subjekt der Emanzipation ist

dann jedoch nicht mehr auf die Zugehorigkeit
zu einer bestimmten Klasse, zum Proletariat

oder zu einer vieIféiItig definierten Schicht

von Deklassierten einschrfinkbar. Selbst in

nur (‘ikonomisehen Kategorien gedacht, wa-

ren es nicht mehr nur die Arbeiterlnnen, son-

dern alle, die im gesamtgesellschaftlichen Re-

produktionsbereich in abhangigen Verhéilt-
nissen leben mfissen — also beispielsweise ge-
rade auch die nicht—produzierenden Haus-
frauen (-mfinner). In diesem Sinne néihert
sich auch eine okonomische Analyse dem al-

ten anarchistischen Anspruch, die Unter-

.

drfickten nicht an ihrer objektiven Klassenla-

ge (“theoretische Klassenzusammenset-

zung“) festzumachen, sondern am Herr-

schaftsverhiiltnis, dem sie unterliegen.
Herrschaft begreifen wir jedoch tiefgreifen-
der als patriarchalische Herrschaft und nicht
mehr in erster Linie als 6konomische Herr-

schaft. Vielmehr ist die Ckonomie nur ein

Bereich, der Herrschaft konstituiert; andere
Bereiche waren die Arbeitsteilung zwischen
den Geschlechtem, die Trennung in offent-
Iieh und privat Oder das soziaie Prestige fiber
bestimmte gesellschaftiich-vermittelte Rol-

len, institutionalisierte Gewalt etc.

Ein neuer Ansatz ffir Widerstand im Alltag
ware also fiberall‘dort zu finden, wo es um die

Uberwindung von Herrschaftszustanden
geht. Als unseren Ausgangspunkt, um Ab—

hangigkeiten und Herrschaft zu bewerten

und zu bekampfen, mfissen wir - wollen wir

nicht neue Mythen von Masse oder Klasse re-

konstruieren - die Emanzipation dcs Indivi-

duums begreifen. Nur unter diescr Voraus-

setzung ist eine Selbstbestimmung denkbar.

Wir haben gesagt, daB Arbeit wescntlich

fremdbestimmt ist; wir haben aueh gesagt,
daB eine Bedingung ffir Herrsclmfr die Tren-

nung von offentlich-und-privat ist und wir 1121-

ben festgestellt, daB dcr Umslrukturierungs-
prozeB des Kapitals, die progressiven Mo-

mente des Arbeitsbereichs (massenlmfter Wi-

derstand z.B.) vollends zuniehte macht und

die Bereiche von Produktion und Reproduk-
tion - also offentlich und privat - tcilwoise ver—

schmiizt. D.h. aus dieser Analyse unserer

jetztigen Situation mfiBten sich Anséitze [fir

gesellschaftlich-wirksame linksrndikalc (An-
ti-)Politik entwickeln lassen.

Wenn wir den Ansatz “Klasse“-“Arbeiter“

etc. verlassen, ist dies ein erster Schrilt in die

richtige Richtung, denn wir verlassen damit

die Definition der I-Ierrschenden, die den

Menschen lediglich fiber seine Funktion be-

stimmen. Zulange hat die Linke diese Defin-

ition verinnerlicht und die eigene Identitiit an

ihrer Funktion im Kapitalismus festgemacht.
Eine solche Denkweise verhindert jedoch
von vornherein eine wirkliclie Uberwindung
derherrschenden Zustiinde. In Wahrheit geht
es um die Emanzipationsffihigkeit des ganzen
Menschen und nicht um die Umgestaltung ci-

ner Funktion. Deutlicher ausgedrfickr: es

geht nicht nur darum, daB wir die Produktion

in Selbstverwaltung fibernehmen und damit

ein Herrschaftsverhiiltnis zu Vorgesetzten ab—

schaffen, sondern es geht nuch darum, daB
wir uns aus-der Abhéingigkeit zur Arbeit, zum

protestantischen Arbeits- und Leistungsethos
und zur Industriegesellschalt selbst, also auch

zu den in Selbstverwaltung hergestellten Pro-

dukten befreien und unsere Ideniiliit nicht

mehr fiber Arbeit bestimmen sondern fiber

soziale und gesellsehaftliche Strukruren, fiber

unsere soziale Praxis, in der wir als Individu-
en gemeinsam mit anderen Ieben. Ein solcher

Abschied von der Arbeit bzw. ein Abschicd
vom Proletariat bedeutet keinen Abschied

von der Kollektivitiit. DaB diese Kollektivitiit
neu geschaffen werden muB, daB sie die Me-

chanismen der Warengesellschaft, die zur

Atomisierung ffihren, fibcrwinden lernen

muB, begreife ich als unser politisches Pro-

jekt. Unser Ziel, eine Kollektivitz’it im Alltag,
dfirfte bei weitem konkreter sein als die ab-

strakte Kollektivitéit der Klasse, die zumeist

“theoretisch“ bleibt, obwohl sie doch immer

“politisch“ werden soll. DaB sie nicht mehr

“politisch“ werden kann, Iiegt daran, daB die

gemeinsamen kollektiven Arbeits— und

Kampfformen mit der Umstrukturierung der

Arbeit nicht mehr notwendigerweise aus der

gemeinsamen Erfahrung der Zwangsarbeit
entstehen. Die Kollektiverfahrung (der Zu-

kunft) wird sich zunehmend auf die Neu- und

Wiederaneigung der sozialen Beziehungen
verlagern und ihre Motivation aus anderen

Quellen beziehen als aus denen der gemein-
samen (Zwangs-)Arbeitserfahrung. Die Ge-

meinsamkeiten der Individuen, die ihnen

Kollektiverfahrungen ermoglichen, mfissen

sich fiber praktische Situationcn, fiber politi-
sche Absichten/Bedfirfnisse/Utopien, fiber

Widerstand gegen Bedrohungen/Repression
etc. neu herstellen. Eine ahniich globale Ge-

meinsamkeit wie fiber den Zwang zur Arbeit/

Zwang zur Freizeit wird es in naher Zukunft

> jedoch nicht mehr gebenll Es sei denn wir



nehmen die grundsétzliche, immer vorhande-

ne, aber fiir politisches Handeln wohl eben—

falls zu abstrakte, Fremdbestimmung und

den individuell/kollektiven Kampf dagegen

als neue Grundlage.

Wenn wir unter diesem Aspekt die sozialen

Bewegungen der letzten J ahre betrachten, so

stellen wir fest, daB sie léngst als Emanzipa-

tionsprozesse losgelo’st von Klassenansatzen

funktionieren. DaB in ihnen léingst ein Wech-

selspiel zwischen Individualitéit (“Betroffen-

heit“) und Kollektivitfit (“Widerstand”) statt-

findet, daB sich Gemeinsamkeit laufend und

immer wieder neu definiert, und daB es gar

nicht so selten ist, daB sich dieser Widerstand

lokal verankert und somit Alltagserfahrung
fiir die Betroffenen geworden ist. Die von

Autonomen hfiufig geéiuBerte Unzufrieden-

heit mit diesen Ein-Punkt-Bewegungen, mit

dem modischen Springen von einer Bewe—

gung zur néichsten, mit der Feuerwehrmenta-

litiit gegen die jeweils neuste Ungeheuerlich-
keit des Systems etc. hat auch mit der her—

kémmlichen Denkweise zu tun, die sich einen

eigenen Gegenentwurf zur Gesellschaft fiber

das Funktionieren von kollektivem Masseu-

widerstand im Sinne eines Klassenkampfs, ei-

ner Partei, einer Weltrevolution oder doch

Zumindest einer Revolution denkt. Richtig an

dieser Kritik ist, daB einzelne Bereiche zu

Ungunsten anderer unnotig groBen Zulauf

erhalten, wahrend die Arbeit der anderen zu-

Sammenbrieht. EineUrsache dafiir sehe ich

jedoch gerade in der alten Denkweise be-

grfindet, die immer nach einem geeigneten
HCbel sucht, das System Zu kippen und sich

deshalb schnell enttéiuscht von einer Bewe—

gung abwendet, um auf eine andere aufzu—

Springen. Wann wird endlich begriffen, daB

CS geradc um die Vielzahl von Bewegungen

geht, und daB nur eine Unzahl sozialer Bewe-

gUchn geeignct ist, dem herrschenden Sy—

stem unbercchenbar gcgenfiberzutreten? Je-

de Vereinhcitlichung auf einen Hauptansatz
macht uns kalkulierbar, erpreBbar und eroff—

net Mittel und Wege fiir wirksame Gegen-

strategien. Und nicht zuletzt: jede Verein—

hcitlichung aul cinen Hauptansatz schafft

neue interne Hierarchien und beinhaltet so

bereits im Gegenmodcll einen neuen autori-

téiren Charakter, oder gar einen Anspruch
aufTotalitat.

Richtig an der Kritik ist deshalb die Forde-

l‘Ung nach Verantwortlichkeit und Kontinui~

tiit politischer Arbeit - gerade der Linksradi-

kalcn -, denn eine Ungeheuerlichkeit wird

nicht dadurch weniger gefahrlich, weil eine

zwcite auftritt. Falsch ist jedoch m.E. eine

SchluBfolgerung, die fiber eine politisch ver-

bindlichere Organisation groBere gesell-
Schaftliche Durchsetzungsfahigkeit

-

gar re-

volutioniire Kraft - erwartet; diesen Weg ha-

ben gerade die GRUNEN auf Kosten der

Burgerinitiativbewegung bis zur vollstandi-

gCn Reintegration ins System beschritten. Ei-

ner linksradikalen Organisation ware derzeit

cntwcder - fiber abgerungene Zugestéindnisse
- dasselbe Schicksal beschieden oder die voll—V
stéindige Kriminalisierung gewiB.

Es kann also nur darum gehen, fiber die Be—

troffenheit hinaus, Zusammenhéinge herzu-

stellen, politisches BewuBtsein zu schaffen,
das den Alltag der Menschen zum Ausgangs—
Punkt nimmt und den unendlichen Abstand

ZUr herrschenden (Partei-)Politik heraus-

streicht und entwickelt. Dabei darf Alltag je-
doch gerade nicht zum neuen modischen

Schlagwort der anti-parlamentarischen Lin-

ken verkommen. Mit dem Alltagsbegriff ha-

ben wir eben nicht den lange gesuchten neuen

Hebe] mit dem wir die herrschenden Zustén-

de aus den Angeln heben. 1m Gegenteil: wir

mfissen diesen Politikansatz ~ als Antipolitik
— zuerst mit Inhalten fullen und diese Inhalte

werden noch dazu von Ort zu Ort verschie-
.

den aussehen miissen. Ein Berliner Stadtteil—

arbeit-Konzept wird nicht ohne weiteres auf

Frankfurt fibertragbar sein, aber erst recht

nicht auf Stfidte mittlerer GréBe oder auf

Dérfer. Gemeinsam ist jedoch allen, die mit

diesem Begriff eine Neubestimmung ihrer

politischen Praxis versuchen werden, die Ein-

sicht, daB nur fiber die Politisierung des All—

tags die festgestellten Tendenzen zur >>Privat—

heit<<, zur Isolation der Szene (»Inseldas-

ein«), zur >>Feuerwehr-Politik« aufgebrochen
werden kénnen.

'
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Anmcrkungcn:
Literatur zu dicscm Artikcl, dcr sich z.T. als Zu-

sammcnfassung bcrcits crarbcitctcr Anséitzc fur ci—

nc Ncubclcbung dcr Diskussion vcrstcht und dcs-

halb auf den FLI-Thcscn und dcn Bcitréigcn von Jo-

hannes Agnoli, Giintcr Hartmann und Toni Ncgri
zum Tcil wortlich ziticrcnd autbaut:

- Giintcr Hartmann: Dcr Mensch als handclndcs

Subjckt, Schwarzcr Fadcn, Sondcrnummcr Arbcit

- FLI-Thcscn zu Vcrfall und Aufk‘isung dcr Arbcit,

Schwarzcr Fadcn, Sondcrnummcr Arbcit

- André Gorz: chc ins Paradics, Rotbuch

- Guy chord: Die Gcscllschaft dcs Spcktakcls,
Nautilus
- J. Beck u.a.: Mann-Frau-Maschinc, Schwarzcr Fa-

dcn Nr.15; aus: Maschincn-Mcnschcn/Mcnsch-Ma-

schinc, rororo 1983

- Johannes Agnali: Die verstreute Fabrik, alternative

Nr.130/131
- Toni Negri: Vom Fabrikarbeiter zum gerellxchaftli-
chen Arbeiter, alternative Nr.130/I31

- Leonhard Spielhofer: Die Spilze des Eixbergs. Wei-

tere Schliefs'ungen zu erwarten, Stuttgurrer Zeilung,
12.12.1987
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- Interview mit ”Murray Bookchin,

Ok't 1 984, T9 ii I E Ubersetzt von Harald Simon

Der erste Teil des Interviews mit Murray
Boo/{chin (SF “(7, 4/87) cndctc mit (lcr Schil-

Llcrung iibcr L c Straiicndi ‘sioncn in New

York und alas yiddisch—poll chc Milieu; iihcr
tlesscn Bcdcutung Bookchin im Folgcndcn
L ziihlt. Dasli terview l‘iihrtc Peter Binary

im Oktoher 1984.

Die Schulen waren also Schaupléitze
ftir Kéimpl'e. Man diskutierte mit den

Lehrern in der Klas SC. Ich erinnere

mich, dals immer wenn Geeschichte
an der Kellie war, vder Lehrer vorher .

wuBte, daB ich gegcn die gangige P051

tion argumentiere’n wiirde.

Murray Bookchin: Ein weiteres groBes For-
um stellte die Schule dar. Es gab zu der Zeit

eine enorme ,Schiilerbewegung. Die Ameri—
can Student's Union, eine Einheitsfront aus

der von den Kommunisten kontrollierten Na-

tional Students’ League, der NSL, und der

von den Sozialisten kontrollierten Student

League for Industrial Democracy, zahlte zwi-

schen 150 000 Lind 200 000 Mitglieder. Die

Schulen waren also Schauplatze fiir Kampfe.
Man diskutierte mit den Lehrern in der Klas-

se. Ich erinnere mich, daB immer wenn Ge-

schichte an der Reihewar, der Lehrer vorher

wuBte, dal3 ich gegen die gangige Position ar-

gumentieren wiirde, so zum Beispiel zur fran-

zosischen Revolution oder etwa zu John

Brown (Brown hatte gegen die Sklavenhalter

der Siidstaaten gewaltsamen Widerstand or-

ganisiert und war zum Tode verurteilt und

hingerichtet worden, Anm. des SF) und dem
amerikanischen Bfirgerkrieg. In Win-

schaft gab es auch niemals Frieden. Der Leh-

rer konnte nicht unterrichten. Es gab immer
einen Kommunisten oder einen Soziallsten,
der die Grenznutzentheorie mit der Arbeits-
werttheorie herausforderte. Man muBte die

Grenznutzentheoretiker dieser Zeit, die sehr

popular waren, lesen und man muBte
etvvas

fiber Keynes wissen. Das alles auf der High
School, nicht im College. Es gab standig
Gruppen, politische Gruppen, Foren, iTref-
fen auf der Wiese, Strategiedrskussronen
beim Lunch, und es gab Schfilerstreiks. Auf

nationaler Ebene gab es jedes Friihjahr eine

richtige Welle von Streiks, in deren Verlauf
man den neuen Oxford-Bid ablegte, welcher
lautete: »Ich werde weder mit Worten noch

durch mein Verhalten meine Regierung un-

terstiitzen.« Der Eid entstand an der Oxford

University un’d verbreitete sich weltweit an

alle Universitéten. Es gab allgemeine Streiks,
bei denen sich Millionen Schfiler beteiligten,
nicht nur die Colleges, die High Schools inbe-

griffen. Die High Schools waren also sehr in—

tensiv, es gab politische Fraktionen’und stiin~

dig fanden Debatteri statt.l '. . .

.

Es gab also ein auBerst Vlelseitig strukturi-
ertes Gemeinwesen. Und es gab unzéihhge
Demonstrationen. Am 1. Mai gab es cine rie-

‘sige' Demonstration. Ich entsinne mich an

1935, es waren eine viertel Million Arbeiter

da —— nicht Studenten, nicht Jugendliche: Ar-

beiter. Mit ihren Gewerkschaftsflaggen, —

normalerweise rot mit goldenen Buchstaben.
Es ist unmoglich, das alles zu vermitteln, die

Energie und die Bands, die Folkloregruppen
— verschiedene ethnische Gruppen kamen in
ihren Nationaltrachten, und sie spielten ihre
nationale Musik, so daB eine Band nach der
anderen kam, und man an einem Ende die In-

ternationale, und am anderen Ende ein unga-
risches revolutionares Lied horen konnte.
Und jiidische Chorgruppen, es gab eine gauze
Reihe von Chorgruppen, Leute, die mar-

schierten und einstudierte Musik im Chor

sangen, die die Lieder aus ihrem eigenen eth-

nischen Background sangen, und, vor allem,
revolutionfire Lieder. Dann kamen die Ju-

gendlichen. Diese waren immer am Ende ei-
ner Demonstration, weiBt du, sie waren rela-
tiv unbedeutend.

Und natiirlich ging die Streikwellc iiber
das ganze Land, sicBhielt cinige Jahrc an. Fa-

brikbesetzungen, dieses intensive Gefijhl der

Solidaritz‘it, der Zugehorigkeit zu einer enorm

radikalen Gewerkschaft, mit der Arbeiter-
klasse im Aufwind, elektrisicrten damals die
Tage. Jeder Tag war cine Erfahrung. Du
wachtest morgens auf und warst verriickt da-
nach, etwas zu tun . . . wohin wiirdest du als
nfichstes gehen, war die Frage. Da du arbeits-
los warst, gab es nichts, wo du hingehen muB-
test. Man muBte sich also cntscheiden. lch
hatte eine Art Menii: Sollte ich zu einer Soli-
daritfitsdemonstration gchcn? Solltc ich
durch die StraBen und die U-Bahnen ziehen
und Geld fiir Spanicn sammeln? Sollte ich,
nachts, zu einem Treffen im Freicn gehcn?
Sollte ich eins machen? Solltc ich in den Park
gehen und mich an den Debatten betciligen?Sollte ich den Park der Trotzkistcn heimsu-
Chen - die Trotzkisten hattcn ihrcn eigenenPark — und dort mit ilincn debattieren? Odcr
sollte ich in den Park der Sozialistcn gehcn —

weil auch sie ihren Park batten — und mich
mit ihnen in Diskussioncn vcrwickcln? . . .

Und es gab diese enorme Literatur.
Und dann kam die WPA — Works Pro-

gress Administration. Roosevelt gab uns Kul-
tur. Er meinte, man muBte Autoren Jobs ge-ben. Orson Welles fiihrte im Crotona Park
mit der Mercury Theater Group Stiicke auf...
Wir machten auch eigene Theaterstiicke. Bei
jeden Treffen erledigten wir zunz’ichst das Ge-
schéiftliche des Treffens und die rcstlichcn
zwei Drittel bestanden aus einem Umerricht—
steil, zu dem entweder jemand als Redner
eingeladen wurde, oder Leutc aus der eige-
nen Gruppe redeten. Sie muBten zeigen, daB
sie sich in ihrem Thema auskannten, egal wo-
von sie redeten. Es konnte sich um die Pari-
ser Kommune handeln —

Aspekte der russi-
schen Revolution, die kommende Krise in
Amerika, die Haltung gegeniiber Roosevelt,
dem Spanischen Biirgerkrieg die verschie—
densten Themen. Die Idee des Unterrichts
war in den Vierteln allgegenwéirtig. Es gab
Hauser, die ausschlieBlich von Kommunisten
geffihrt und finanziert wurden, eine ganze
Menge Hiuser. Die Sozialisten hatten ihre
Hauser. Und es gab Schulen, auf der 14. Stra-
Be die Workers School, die Akademie der

Kommunisten, wo man Das Kapital griind-
lich studieren muBte, richtig zum Wesentli-
Chen kommen muBte. Dazu gab es kleinere
Schulen, wie die »Abatiiring«, die sozialde-
Inokratisch yiddische Schule. Dort wurde an

kleinen Tischen zur gleichen Zeit Yiddisch
und Sozialismus gelehrt. Es war eine normale
Schule, zu der man nach der staatlichen Schu-
le ging. Der IWO, International Worker’s Or-
der, hatte ebenfalls seine eigene_Schule, um
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mit den Sozialisten zu konkurrieren. Es gab
die International Labor Defence, eine un-

glaubliche Vielzahl von Gruppen...
Dann gab es die Intelligenz, fiir die du dich

wahrscheinlich am meisten interessierst, die

New Yorker jiidische Intelligenz. Sie grup-

pierte sich um bestimmte Magazine: die Par-

tisan Review war damals eine sehr wichtige
Zeitschrift. Dwight McDonalds Politics war

spater eine weitere, so in den 40ern. Und es

gab die verschiedenen Organe der Parteien

und die Greenwich Village Cafes. Nicht blo-

Be Cafeterien, richtige Wirtschaften, in de-

ncn man auch Alkohol bekam. Die Black

Horse Tavern war die spezielle Taverne der

Sozialisten und Trotzkisten; der Intellektuel-

len. Auch von John Dos Passos. (US-Autor,

SF) Man konnte James T. Farrell treffen, den

Autor der Trilogie “Studs Lonigan“ oder Sid—

ney Hook; diese Leute waren damals unse-

rer Ansicht nach, die besten Schriftsteller

Amerikas. Auch Auden, den Dichter,
— den

aber bei den Kommunisten. In den kommuni-

stischen Cafes konnte man Clifford Odets

treffen. Es gab damals nicht diese “Fiihrer

undGefolge“-Geschichte, und keine Tren-

nung der beiden. Die eigentliche Frage war,

Was man zu sagen hatte. Es gab viele Agoras

(politische Versammlungsplatze, SF), das ist

65, worauf ich hinaus will, es gab diesen poli-
tischen Korper, es gab eine starke Arbeiter—

bewegung, es gab anfang des 2. Weltkriegs

den wirklichen Glauben daran, daB der Krieg

zu einer Revolution fiihren wfirde, und daB er

nicht so lange andauern wiirde, wie er

schlieBlich andauerte. Er dauerte linger als

der erste Weltkrieg, er endete nicht mit einer

Revolution, die Arbeiterbewegung brach zu-

Sammen, diese Welt begann zu zerfallen.

Einarsson: Lag das am Krieg?

Bookchin: Nun, es lag wohl in erster Linie

daran, daB die Leute filter waren. Die Leute,

die ehemals in ihren 30ern, 40cm oder ihren

20em waren, kamen allmahlich in ihre SOer,

60er und 70er. Der Kontakt zu den urspriing-
lichen Kulturen der Einwanderer schwand
damit. Natiirlich hielt die Jugend diese Kultu—

ren aufrecht, obwohl sic in Amerika geboren

waren, denn sie kannten die Sprache, die

Traditionen, die Geschichte, ihnen waren

diese Ideale eingepragt worden, und sie wa-

ren sehr sehr kreativ. Sie pragten mit ihren

reichen europaischen Sprachen sehr stark die

englische Sprache. Sie brachten ihre yiddi-

Schen, irischen, italienischen Idiome in eine

Sprache, die sich andernfalls zur reinen Ge-

schaftssprache entwickelt hfitte. Was in be-

tréichtlichem MaBe der englischen Sprache in

GroBbritannien passierte. ..

Einarsson: Du sprichst die ganze Zeit von der

ersten Generation, denjenigen, die in ihrer

Jugend in die Staaten kamen?

Bookchin: Nun, die, fiber die ich spreche,
schrieben in ihrer eigenen Sprache Sie hat—

ten ihre eigenen Zeitungen, und ihre Zeitun-

gen waren gréBer als die englischsprachigen.
Sie hatten indirekt EinfluB auf die amerikani-

S_Che Kultur, nicht direkt. Sie setzen ledig-
lich ihre Kultur fort, sie brachten sie in die

Neue Welt, und sie isolierten sich nach und

nach von ihr. Sie benutzten die englische
Sprache nicht kreativ. Im Grunde genommen
lebtcn sie nostalgisch in der Neuen Welt, in—

dem sic in ihrer Sprache der Alten Welt

schrieben, in ihrer Art und Weise le'bten, die

Dinge der Alten Welt taten, und in ihrem Le-

ben nur sehr wenig anderten, es sei denn, dal3

es ihnen aufgezwungen wurde. Man konnte

einen Job in der Textilindustrie bekommen,

ohne ein Wort Englisch zu beherrschen. Die

Bosse waren yiddisch, die Angestellten wa-

ren yiddisch, die Songs waren yiddisch, die

Parolen waren yiddisch, man kam fast nicht

mit Englisch in Beriihrung. Es gab ffinf yiddi-
sche Tageszeitungen, an erster Stelle den

Tag, die liberale Zeitung, dann kam der For-

werts, der sozialistisch war. Im Radio gab es

ein einstiindiges, yiddisches Programm. Zu

Beginn des Programms erklang die Interna-

tionale, die in die Marseillaise fiberging, um

dann in einem nostalgischen russischen Revo-

lutionslied zu enden, und das alles innerhalb

einer Minute. Danach kam dann direkt ein

Nachtrichtenteil in Yiddisch und dann’wieder

revolutionare Lieder, Kommentare und

Stiicke, kleine Dramen, yiddische soap ope-

ras und sozialistische soap operas (riihrselige
Horspiele, Anm. SF). Die drittgroBte yiddi—
sche Zeitung war die Freiheit und die war

kommunistisch. In New York City hatte sie

eine Auflage von weit fiber 200 000 Stfick.

Und es gab auch kleinere, wie die Freie Ar-

beiterstimme, dieanarchistisch war, und auch

noch kleinere. Und sie erschienen tiiglich. Na

ja, die Freie Arbeiterstimme kam nach einer

Weile nur noch wochentlich, aber die ande-

ren kamen taglich heraus, und sie verkauften

sich besser als die radikalen englischsprachi-

gen Zeitungen.
Andererseits gab es eben diese englischen

Zeitungen. Diese wurden von den Kindern

der Einwanderer geschrieben, in Englisch,
was die alten nicht so gut schreiben konnten

'

— sie waren nicht zu Hause. Die Jungen
schrieben also im Daily Worker oder dem

New Leader, der damals fiihrenden sozialisti—

schen Zeitung, spater im Militant und der so-
;

zialistischen Zeitung, ich hab vergessen, wie

die hieB —

es gab einen ganzen Haufen Zei—

tungen. Es gab auch groBe Tageszeitungen,
wie z.B. eine, die PM hieB, die versuchte, zu

Daily News, New York Times und den ande—

ren in Konkurrenz zu treten. Ein ganzer Ka—

der linker Journalisten kam von dieser Zei-

tung — Max Lerner, Leute wie er, die spater

zur New York Post gingen und dieser ihren li-

beralen, Links—Mitte-Touch gaben. Sie waren

friiher alle Mitglieder der »Young Commu—

nist League<<.
Also, auf was ich hinaus will, daB die inno-

vative Kultur nicht von den Alten geschaffen

wurde, die noch immer in ihrer eigenen Welt

lebten, sondern von deren Kindern, weil die-

se die yiddische und die englische Sprache be-

herrschten, weil sie zwischen den beiden Wel-

ten standen, sie waren diejenigen, die mit

dem Ubergang am stérksten konfrontiert wa- .

ren. Sie nahmen das Beste des Alten, und

hoffentlich das Beste des Neuen, und irn gun-

stigsten Fall, der nicht der Normalfall war,

entstanden so neue Ideen. Sie begannen mit

radikalen Publikationen, und dariiber kamen

sie in alle moglichen Bereiche: das Schreiben

von Drehbiichern, Schauspielerei, Theaterar-

beit, sie schickten Photographen in den

Siiden, um das Leid der Appalachen und der

Schwarzen zu zeigen, sie betrieben Gewerk—

schaftszeitungen, organisierten die Gewerk-

schaften —— und sie brachten die Sprache und

die Art und Weise der Alten Welt in die Ge—

werkschaften: sie benutzten die Hande, wenn

sie sprachen, wohingegen die meisten Ameri-

kaner ihre Hande still halten, so als ob sie ge-

kreuzigt worden waren, an einen Schreibtisch

Sie nahmen das Beste dos Alten, .

{Ind hoffentlich das Beste ties Neuen,

undim giin stigsten Fall, der nicht der

Normallall war. entstanden so neue

ldeen.
'

‘



Erswar also die Jugend die EinlluB‘
auf die amerikanische Kultur liatte
und, noch immer hat. Woody Allen

ist eines rder raren Ub'er bleibsel...
'

Es war aueh StraBe‘nkultur. Es war'

keine institutionalisierte Kultur..

Man lebte sie‘ in C1611 StraBen, an

den StraBeneeken undin den Parks,
in den Appartmenthausem.

oder so was.

Es war also die Jugcnd die EinfluB auf die

amerikanische Kultur hatte und noch immer

hat. Woody Allen ist eines der raren Uber—
bleibsel... begreift man Woody Allen als

kreativ ...muB man begreifen, daB er genau
aus diesem Milieu kommt, obwohl er eigent-
lieh schon etwas jiinger ist. Aber er hatte

Kontakt zum Village. Wenn du »Annie Hall<<

(dt. >>Der Stadtneurotikem, Anm. d. Ub.) ge-
sehen hast, es ist die Welt, die damals gelebt
wurde, und der Kontakt zwischcn Judcn und

Nichtjuden war schon sehr eigenartig. Du

kannst sehcn, wie unwohl er sich fiihlt, als er

in »Annie Hall« bei der Familie silzt, und sie

fiber GroBmutters Sehinken reden. Meine

Mutter hatte keinen Schinken anriihren kon-

nen, obwohl sie cine Radikalc war. Sic hiitte

sich fibergcbcn mfissen. Das war, als ob man

Urin oder so was trinken wiirde. Das bedeu-

tete Schinken fijr sic. Woody Allen gibt ei-

nem die Idiomatik — die Spannung, verslehst

du. er kann nicht fiir einen Moment still sit—

zen.

Man kann nicht einmal Charlie Chaplin
verstehen, wcnn man nicht weiB, daB er Jude

war und in dieser Spannung der beiden Wel-
'

ten lebtc. Man konnle Viele der Theaterstfik-

ke - wie >>Waiting for Lefty<< von Clifford

Odets — nicht verstehen, ohnc dieses Aufein—

anderprallcn zu kennen. Oder den EinfluB,
den diese judisehen Gemcinden auf die nicht-

jiidischen hatten, insofern alssie mit den Au-

toren der Zeit in Berfihrung kamcn. (Book-
chin erwéihnt John Reed und Max Eastman;

SF) Es ist unmoglich all dicsc Phiinomcne zu

begrcifen, ohne diese zweite Generation zu

begreifcn, die in dem Spannungsfeld zwi-

schen der Altcn und der Neuen Welt lebte

und fibcrall, wo sic auftauehle innovativ

wirkte. Und nun sterbcn sic nach und nach

aus.

Heule ist das Fernschspiel die iibliche

Form. Abcr damals warcn wir von >>Waiting
for Lefty« vollig aufgewiihlt. Heute schaut

man sich meislcns — sicher nicht immcr, aber

die moisten Leute machen es so — Filme an,

um unterhalten zu werden; damals ging
man zu den Schauspielen, um scnsibilisiert zu

wcrden Man kam mit mehr heraus, als

man hineingcgangen war. Das war damals
dcr Ansprueh dcr Kultur...

Es war aucll StraBenkultur. Es war keine
institutionalisierte Kultur. Man lebtc sic in
den Slrchn, an den StraBenecken und in den

Parks, in den Appartmenthz‘iusern. Man lebte
sic nicht in hubschen kleinen Konzerthallen.
Wir gingen oft zu Goldmans Band. Er hatte
einc Blaskapelle und das waren offentli-
Che Konzerte! Verstehst du, in jcdcm Park
war ein Podium, und dort gab es alles mogli-

'

che, von einem StraBenquartctt bis hin zu ei-
_

ner Blaskapelle.
Eine andere Sache war, daB man damals,

da wir nicht dieses ganze Slereo- und Aufnah-

meequipment hattcn und das Radio uns noch

nicht an der Gurgel hing
—

vergiB das Fernse-
hen -—, in gewisser Weisc auflreten muBte.

Partys waren nicht hloB herumsilzen und sich

betrinken, zwci Leule, die mileinander re-

den, drci Leute, die miteinander rcden, ande-

rc, die herumlaufen, his man sehlieBlich be—
lrunkener und betrunkener wird, und man

schlieBlich nicht mehr kann, oder naeh Hause
féihrl, und sichdort zuriickzieht. Normaler-
weise war cine Party ein Zusammcntreffen
vieler Leute, die dann viel Spat} halten, bis
schlieBlich jemand sagtc: »LaBl uns jelzt von

jemanden ein Gedieht anhoren!« Und dann'

wurde etwas vorgelragen, odcr imiliert. Es

entstand eine sehr gesunde Energie. wenn

nach einer Weilc plotzlich jemand seine

Scheu ablegtc, und offenllieh etwas vorlrug,
Der Humor war sehr derb. cs wurden Witze

gerissen. Ein standiger Monolog von Witzen;
du kamst um vor Laehen Die Party war ci-

ne Aufliihrung, und von den Leulen wurde

erwartet, voll und ganz initzumaehen.

Einarsson: Du schreibst nie von

Bookehin: Ieh schrcibe nie von diesen Din-

gen.

Einarsson: Ich denke, das ist sehade.

Bookchin: Ich wiirdc niehl tiller Partys
spreehen, wenn ich nicht plolzliell getriebcn
wiirde zu graben Es gal) endlosc Pieknieks.

Heute picknicken die Lcute nicht mehr so wie

wir friiher. Wir maehtcn das mil viel Energie!
Pieknieks und Grillpartys. Nielit die Grillpar-
tys, wie heutc in den Vorstiidten, mil exoti—

sehen Sachen Wir hattcn cine kleine deut-

sche Blaskapclle von der Roten Front. WeiBt

du, die Deutsehen in New York waren alle

Kommunisten bevor sic Nazis wurden, Es

war schon sehr komiseh. In Yorkville waren

sie Kommunistcn und 2115 Hitler an die Maehl

kam wurden sie zu Nazis. Bevor Hitler an die

Macht kam, hattcn wir die Role Front. Sic

trugen graue Unilormen mil hraunen Giir—
teln. Sie sollten die Fasehislen hekiimpfen,
die Sturmtruppcn; sic sullen aher aus wie die

Sturmtruppen, bis daraufdatl sie graue stall

braune Hemden ‘lrugen. Sie halten eigene
Bands und spiclten ilnmer diese Lieder, die
ich dir hcute vorgesungcn huhe. >>Wir sind die

junge Garde des Prolelarials» Wir kannten

mehr dcutsche Lieder als ans allen anderen

Sprachcn, auBer den songs (Ier IWW. Des-

halb bin ich nicht in der Lage. mil Anarchi—
slen Zu singcn, weil fast alle Lieder. die ich

kennc, altc SPD und KPD Lieder sind.

Und cs gab Kampagnen t'iir politisehe Ge-

fangene Tom Mooney und die Seoltslmro

Boys, die nicht nul‘ politisch vert‘olgl wurdcn,
sondern auch als Schwarze. 'l‘om Mooney war

ein Anarchist, dem zur Lasl gclcgt wurdc,
1919 cine Bombe gelegl zu llzlhcn. Free Tom

Mooney and the Scans/mm Boys war ein

Lied, das wir auf zlllen Demonstrationen san-

gcn. Tom Mooney wurde allerdings .nic frei-

gelassen. Ieh glaube er starh im Gefiingnis.
Die Scottsboro Boys kamen irgendwann
raus. Aber wir szlngen es immer. Viele Kam-

pagnen gab es fiir richtige alle Anarchisten.

Ich erinnere mich natiirlieh an die Auswir-

kungen dcs Todes von Sacco und Vanzetti.

Ich war noch ein Kind. aber ich wurde waeh-

gcriiltelt. Das ganze Vicrtel wurde waehge-
rfittelt, als sic auf dem elektrisehcn Sluhl hin—

geroichtet wurden. Die Leule weinten, heul-

ten. Sie zeigten die die Zcilungen, als wollten

sie es in dein Gedz‘iehtnis einbrenncn. WeiBt

du, wie es die Iren maehen. sie sagen: >>Das

haben die Briten deinem Valer angelan. Ver-

giB niemals, daB die Briten deine Fcinde

Sind<<. So erinnere ich lnieh also daran, wie

Sacco und Vanzelli hingerielltet wurden.

Meine GroBmutler sagle zu mir: >>Sehau, das

tun sie den armen Italiencrn an, die Arheitcr

sind.« Verstehsl du, sie sprzlehen niehl von

Anarchisten, natiirlieh nicht. »Das tut dcr

Kapitalismus den Leulen an.« Und sic hatlen

dieses grausige Bild —

Zcichnungen, keine

Photos — mit den Beiden, wie sic mil diesem

Ding auf dem Kopf auf dem elektrisehcn

StuhI sitzen.



Und wir horten endlose Geschichten iiber

die Alte Welt. Endlose Geschichten fiber die

Revolutionen, iiber den Waffensehmuggel an

der Grenze zur Zeit des Zaren, fiber die Hel-

den, fiber die Narodniki, die Studenten, die

aus den GroBstadten in die kleinen Dorfer

gingen, um zu den Bauern zu sprechen. Sie

taten das bis Anfang unseres Jahrhunderts,

nicht nur im 19. Jahrhundert. Und wir horten

endlose Geschichten, Legenden fiber Stenka

Rasin' und Milian Pugaschow. Ich kannte

Stenka Rasin und Milian Pugaschow bevor

ich Robin Hood kannte. Wir horten diese

Banditengeschichten und bekamen Postkar-

tcn mit Zeichnungen von ihnen gezeigt. »Auf

dem Weg nach Sibiriena, diese eine werde ich
3

nie vergessen. Man sah wie sie, tief in ihren

Schals vergraben, gegen den Schnee an—

kiimpften, und man sah wie sie von den zari-

stischen Soldaten, mit ihren aufgepflanzten
Bajonetten angeschnauzt wurden . . . Eine

,

andere Postkarte zeigte eine Hand, die durch

ein Bankett, einen Tanz, bei dem die Reichen

mit guten Anziigen bekleidet sind, und unter

dem sich die Unterdrfickten befinden, plotz-
lich durch den Marmorboden durchbricht,

auf dem die Reichen tanzen: entsetzte Ge-

sichter, hier ist die Faust der Revolte . . .

(Vgl. Abbildung in SF-Nostalgienummer

1985, Artikel von Arno Klénne: Marx — 100

Jahre nach seinem Tode, $.38)
Wir hatten ein Buch, das hieB >>The Crime

of the Twentieth Century<<, welches voll war

mit Photographien aus der Zeit der russi-

sehen Revolution. Es war unglaublich, wie

ein photographisches Protokoll. Es war ei-

gentlich ein prozaristisches, antibolschewisti-

sches Buch, abcr wirbetrachteten immer die

Bilder mit den marschierendenBolschewi—

Sten, Seite fiir Seite Und dann kleideten

wir uns wie sie. Lederjacken. Wir versuchten,

wie die alten Kommissare auszusehen, die

Volkskommissare.

Einarsson: Und nun hast du alles hinter dir

gelassen, du stehst jetzt auf die anglo-ameri-
kanische Kultur. Ich sehe da einen Gegensatl
zwischen deinem Background, ganz Lind gar

der eines Einwanderers, New York, GroB-

stadt; — und der politischen Perspektive, die

du aufzeigst, Stadt, Land, New England.
Gibt es nichts, was einem die Kultur der Ein-

Wanderer geben kann?

Baokchin: Den Idealismus. Den Humanis-

mus. Aber ich glaube nicht mehr daran, daB

Cs méglich ist Man kann nicht eine Welt

wiederfinden, die jetzt fiir immer der Vergan-

gcnheit angehort. Das ist so, als wfirde man

sagen: >>Was kann den Polen das jiidische
shtetl geben?« Das gibt es nicht mehr. Hitler

hat cs ausgerottet! Es ware wahrscheinlich

von selbst vcrschwunden, aber darum geht es

nicht; die Sachc ist: es ist verschwunden. Das

cine, was diese Kultur einem gibt, ist eine ge—

wisse innovatorische Kraft. Du bist aufge-

Schlossen —

was selbst bei Leuten, die in der

anglo-amerikanischen Tradition erzogen

wurden, nicht immer der Fall ist. Du bist

Idealistisch. Du weiBt, daB deine Person mit

Idealen zusammenhangt, daB du sonst deine

Identitiit in dieser Welt verlieren wiirdest,

Und deine Individualitéit. Das ist ebenfalls

Schr wichtig, es ist beinahe ein Akt der Selb-

Sterhaltung, nicht nur ein gesellschaftlicher
Akt. Und du bist grundsatzlich groBzfigig mit

Er{Il’findungem Du wirst wiitend iiber Dinge,

bei denen Menschen ruiniert werden, das ist

Ilef in dir drin. Aber der Rest verliert sich.

Du kannst nach wie vor ein guter Redner

sein, und Idiome benutzen —— die Leute mo-

gen das, es ist sehr aussdrucksstark — aber

deine Botschaft wird nicht mehr die gleiche
sein. Du sprichst nicht mehr fiber die Arbei-

terklasse, die voran schreitet, rote Fahnen,

die entrollt werden, Eroberer der Welt, dar-

fiber sprichst du nicht mehr. Nun benutzt du

die gleiche Sprache, die gleichen Idiome, um

zu versuchen aufzuzeigen, womit Amerika-

ner konfrontiert sind. .

Meine Kinder kennen meine Welt nicht,

auBer sie horen davon, wenn ich davon erzah-

1e, oder wenn sie ihre GroBmutter besuchen,

oder ihren GroBvater. Dann sehen sie sie und

sie lieben sie. Wir aber muBten mit ihnen
klarkommen. Die Kinder betrachten ihre

'

GroBeltern als Museumsstiicke. Als wir jiing

waren, steilten sie die Mehrheit dar, und wir

waren in der Minderzahl. Und heute sind sie

lediglich Relikte. Sie sind wie kleine gefrore-
ne Stiicke — in die Zeit eingefroren. Und

wenn ich diese Eltern besuche, die jetzt auf

die 90 zugehen, und ich ihre Wohnung betre—

te, dann ist das nicht nur sie sehen, sie in Yid-

disch reden horen und sehen, wie sie sich be—

wegen
— sie machen alles sehr langsam und

'

sehr sorgfaltig, sie vertrauen der modernen

Industrie fiberhaupt nicht. Bei ihnen muB al-

les handverpackt sein, jede einzelne Tomate.

Sie wollen nichts Verpacktes kaufen. Sie wol-

len kein verpaektes Brot kaufen. In einer

Zeit, in der die meisten Amerikaner vorge-

fertigte Produkte kaufen, kochen sie alles

selbst. Sie kaufen nichts, sie machen alles aus

Rohmaterialien, und arbeiten sich Schritt fiir

Schritt an ihre Mahlzeit heran. Und wenn ich

dann zu ihnen komme und dort esse
— wie sie

ihre Riihreier machen, ohne Mayonnaise,

wohingegen Amerika mit Mayonnaise iiber-

hauft ist! — und wenn ich ihren Salat esse, der

ganz sorgféiltig gewaschen worden ist, wenn

ich sehe, wie sie ihr Geschirr abwaschen —

siebenutzen nicht einmal Seife, zuerst krat-

zen sie es ab, sie machen das sehr griindlich

—, sie trinken aus ihren alten Glasern, richti-

gen alten >>Jahreszeitengléisern<<, d.h. Glaser

mit einer Kerze drin — diese werden griind-

lich ausgespfilt
- und sie sehen nicht wie nor-

male Glaser aus, es sind sehr dicke Glaser,

und sie trinken aus ihren alten Tassen und be-

nutzen ihr altes Besteck. Ich gehe dort durch

und sehe, daB 'alles stehengeblieben ist, 1935.

Die Couch ist die, an die ich mich entsinne,

aus der Zeit, als ich ein Kind oder ein Jugend-
licher war, das Radio ist immer noch ein altes

Radio —

es lauft nicht! Sie lassen es nur dort,
weil es zum Tisch paBt, einem alten Tisch, auf

dem ein solehes Radio stehen sollte. Das ein-

zige, um das ich mir Sorgen mache, ist >>mein

Gott, wenn sie sterben, wird dann diese Woh~

nung auseinandergerissen?« Kein Museum

konnte das duplizieren
— mit ihnen darin

rumlaufend —

was sic in der Wohnung haben.

Alles in diesem Haus, auBer dem Fernseher

und vielleicht ein paar Aschenbechern, geht

zuriick auf zwischen 1925 bis 1935, und ist in

dieser Zeit festgehalten worden. .

WeiBt du, es nimmt einen ziemlich mit,

dariiber zu reden, weil New York sich so ver-

andert hat, wenn ich heute in die Viertel ge--

he, in denen ich lebte und aufwuchs, die sind

vollig ausgebrannt. Das Haus, in dem ich ge-

boren wurde, ist jetzt mit Metall verkleidet

und bald wird es abgerissen. Das Zimmer, in

dem meine GroBmutter starb: ich sehe immer

noch die vom Feuer geschwarzten Fenster vor

mir, es ist namlich ausgebrannt. Nur eine Fra-

ge der Zeit, bis das Gebéiude abgerissen wird

Du bist idéalistis‘l. Du‘weiBIQ d533,"
demePerson mi "’ldealen zrisammen

‘

hangt, daB du Sonst deine ,ldenl
in dieser Welt verlieren wt

v‘und deine Individualitiit.
‘

‘WeilSt du, (23' nimnjt ein‘en ziemli‘eh‘
'

mit, darfiber zu reden, weil New York"

sich so ver fmdert hat, Wenn ich heme;
in die Viertel gehe, in denen ich lebte'v

,

.und aufwucha, die" sind Vollig ausge“
'

brannt-
'

,
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— und ich erinnere mich‘noch daran, wie es

errichtet wurde. Also diese Eruption von

Wurzeln treibt einen rauf nach Vermont, auf

der Suche nach etwas Und esbringt einen

auch auf amerikanische Geschichte, wenn

man keine andere Geschichte haben kann,
um nach bestimmten Verbindungen und As-

soziationen zu suchen. Ich kann nicht zur rus-

sischen Revolution zuriickgehen, ich 'hasse

sie! Ich wiinschte, es hatte sie nie gegeben!
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Aber als ich jung war, erfiillte sie mein ganzes
Leben. Mit anderen Worten, Geschichte gibt
und nimmt wieder weg. Und das ist, was pas-
siert ist. Nun gehen diese Intellektuellen, und

was man danach haben wird, ist

Einarsson: Woody Allen.

Bookkchin: Nun, Woody Allen wird auch ge-

hen, weil seine Art von Humor ein bestimm-
tes Publikum voraussetzt. Ist er denn so po-

pular in Schweden?

Einarsson: Er ist enorm popular. Ist das ein

gutes Zeichen?

Bookcht'n: Ieh weiB nicht. Verstehen sie denn

den yiddischen Background von Woody Al-

lens Filmen?

Einarsson: Ich denke, den Leuten entgeht die

Halfte der Witze, aber das macht ja nichts, es

gibt ja genug davon.

Bookchin: Oh jall »Annie Hall« lieB die Kat-

ze aus dem Sack. Viele Juden waren von

»Annie Hall« entsetzt. Alles was sie denken,
und alle Probleme, die sie haben, und alles

was sic in New York erleben, wenn sie mit

der nichtjiidischen Bevolkerung in Beriih—

rung kommen, all das liegt vor einem ausge

breitet, alle Angste, alle Sorgen. Er l‘at eine

antisemitische Bemerkung eingebaut, hast

dudas gehort, wie er »June ist« sagte, er sagte
es wie »Jew-n first<<. Er teilt die Leinwand

zwischen der jiidischen Familie beim Essen,
und den Wespen beim Essen. Sie sitzen da

und essen wie verriickt, und alle reden fiber

GroBvaters Magengeschwfir, und ihre Miin-

der sind voll, als Annie Hall hereinkommt

und »Pastrami mit Mayonnaise<< bestellt. Das

ist ganz unmoglichll! Er ist schockiert. Ich

weiB nicht, wie ich es sagen soll. Es ist un-

glaublich. Man konnte ebensogut Ketchup in

einen Kaffee schiitten. So wiirde ein Jude

darauf reagieren, und er weiB nicht, was er

damit anfangen soll. Und dann als sie sagt:

»Lah-di-dah«., das ist so giftig. Niemand wiir—

de »Lah-di-dah« sagen. Und er ist schockiert.

Er weiB nicht, was er mit ihr machen soll, die

ganze Zeit nicht. Oder die Szene mit dem

Hummer. Juden essen keinen Hummer, zu-

mindest traditionell nicht, sie wollen keine

Schalentiere essen. Die Hummer leben. Es ist

undenkbar im jfidischen Leben, etwas Leben-

diges zu nehmen, und es in einem Topf mit ko-

chendem Wasser zu werfen. Oder die Art,'
wie sie dann zusammenkommen, und die

Rolle, die' er in ihrem Leben spielt, und die

Art, wile sie sich trennen, sind Dinge, die ich
immer und immer wieder personlich erfahren
habe. Ich habe sie mit meiner schottisch-iri-

‘

schen Frau erlebt: sie erziehen und sich da-

nach trennen. Verstehst du, was ich meine?

Einarsson: Wir sollten besser aufhoren, nicht
wahr?

Bookchin: Ich denke auch.

Einarsson: Ich will dich nicht danach fragen,
was man mit den Traditionen machen soll.
Ich wollte nur von ihnen horen.

Bookchin: Die amerikanischen oder die yid-
dischen Traditionen?

Einarsson: Nun, beide.

Bookchin: Sie werden sterben, und sie wer-

J

den verschwinden und das einzige, was ich

Wiinschen kann ist, daB sie, wie mit Hilfe von

Alchemie, in einem Idealismus fiir eine ganz
andere Generation verwandelt werden kon-

nen. Es ist heute sehr wichtig geworden, Au-

tobiographien zu schreiben, weil die Welt,
die verloren ist, oder die stirbt, nicht vernfinf-

tig an eine andere Generation weitervermit—
telt wird. Und nicht nur das: cs wird nicht ver-

allgemeinert. So wie ich es in Irving Howes

Autobiographie gesehen habe. Endlich hat

ein Mann meines Alters eine Autobiographie
geschrieben, die von einem anderen, der ein

Recht hat, eine Autobiographie zu schreiben,
mit Respekt behandelt wird —

er ist nicht ein
Kid von 28 Jahren, der dariiber spricht, wie

schleeht es ihm mit 16 ging. Er ist jetzt weit

fiber 60. Die Halfte der Leute, die er er-

wiihnt, kenne ich personlich, als Freunde. Ich
las seine Autobiographie, und ich fand, er

verallgemeinert nicht von ihr. Er weiB nur,
was fi‘ir eine schone Zeit er hatte, welche

Spannung bestand, und wie nostalgisch er die

vergangene Zeit empfindet. Er weiB nicht,
weshalb diese Spannung bestand, warum sich
etwas verandert hat, was sich geandert hat,
und warum er sich dort befindet, wo er sich

jetzt befindet, warum die Welt sich da befin-

det, wo sie sich heute befindet.

AJZ Verlag ‘——3

Mary Daly’s Patriarmafskritlk

undfemlnlsflsche Palitlk

UTOPOS — Kein Ort

Ein Laebudt

T

Mmuwtbcflnnm:uwmu rmsz/irr-akIe/ela
AJZ

Marlies Frfise (Hg.)
Utopos - Kein Ort

Mary Daly's Patriarchatskrmk
und femlnlstische Politlk. Ein Lesebuch

Bialafeld 1988, ISBN 392168071-9
ca. 170 Seiten. ken, ca. 17.— DM

Stat! cler fiblichen Dokumentation — trocken, wissen-
sehaflhch und nur wenlgen Frauen verstandlich — ist es
unser Wunsch, die vielen spannenden und kontroversen
inhalta vielan Frauen zugénglich zu machen. In den Aut-
sétzen befichten Frauen aus Politik, Wissenschaft. Ge
werkschaft und dar autonomen Frauenbewegung fiber
lhre Erfahrungan mit Ftauanpolitik und den Raalisiarun—
gen famlnlstiseher Utopian lm Amag. Frauen, die In die-
sem Bach lhre Gedankan verbttemllchen, stellan 819 for
unsure Dlskusalonan zur Verffigung, damit wir waiter
SPINNEN kennen. d.h. such konkret, neue Wege des
Handelns und Denkena ausfindig machen kennen.
(M. Frees)
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»Letztlich is! es also der fibermii/J’ige Einflufl
des Staates —

genauer der hier fiir den Staat

handelnden Schulverwaltung und der Kultus-

barokratie —, der die Verwirklichung der vor~

geschriebenen Bildungsziele eher behindert als

férdert. Langfristiges Ziel mu/j es daher sein,
- den Einflufi des Staates im gesamten Schulwe—

sen zu vermindem, um die notwendigen Frei-

rdume far eine Orientierung der Bildungspro-
zesse an pddagogischen Erfordemirsen anstatt

an Erlassen und anderen Vorschriften zu
‘

schaffen.
Gegenwiirtig besteht allerdings keine Hoff-
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Emfluf} des Staates auf das Schulwesen zu- g§§§\\§\\\\\
riickdrfingen lie/Se. FzZr eine demrtig grundle- K

gende Reform fehlen die hierfiir erforderli—
Chen allgemeinen politischen Vorbed.'ingun-~R

R
gen «3

Die staatliche Zwangsschulpflicht,
rer Institutionalisierung vor ca. 200 Jahren bis

heute allgemein als eine soziale und politsche
Errungenschaft gilt, gerat ins Zwielicht. War

diese Entwicklung der Schulpflicht tatsach-

lich ein Fortschritt? MuB sie nicht vielmehr

als cine Wirklichkeit des Despotismus und

der Toralitfit gesehen werden?

Diejenigen z.B., die es wagen, die Schul—

pflicht zu verweigern und ihren Kindern eine

nicht-staatlich sanktionierte Bildung ermégli—
chen wollen, werden kriminalisiert und dis—

kriminiert (wie das aktuelle Beispiel des bay-
rischen Lehrers Bernhard Bartmann zeigt).
Der Staat und vor allem die zustandige Biiro-

kratie verteidigen mit allen Mitteln den

Schulzwang, erheben ihn zum Ausdruck ei-

nes demokratischen Bevatseins und sehen

dabei nicht das Gewaltmomentv ihres An-

SPI‘uchs, der ihr Handeln sowohl politsch als

auch padagogisch despotisch macht.

Schule als Staatsschule sowie das Staats-

m0n0P01 in Sachen Schulbildung ist —- so die

These — ein zutiefst antidemokratisches Ele—

ment und ein Relikt imperialistischer, natio—'

nalistischer und feudaler Machtinteressen aus

dem 19. Jahrhundert. Das Problem von nicht-

Staatlichen und alternativen Schulen ist heute

Weniger das von fehlenden alternativen pad-

a3.0gischen Ansatzen oder Von Nachfrage.
D16 Schwierigkeit liegt Vielmehr bei der Er-

blast des antidemokratischen Schulwesens,
d.h. im Machtanspruch des Staates auf Bil-

dung.
Ein zentraler Indikator fiir die Gewahrung

V0“ Politischer Freiheit in einer Gesellschaft
ist der Zugang zu und der Umgang mit Bil—

dung.

die seit ih— ‘

an Genese schuliseher Willkiir

Die bereits oben angedeutete These von der

‘

historischen Errungenschaft der Schulpflicht
erscheint problematisch, wenn man sich

fragt, ob die modeme Gesellschaft seit Ein-

fiihrung dieses Zwangs freier, verm'inftiger,

gerechter oder friedlicher geworden ist. Der

ProzeB der allgemeinen Verschulung und

Entwicklung des éffentlichen Schulwesens

ging parallel zur Ausbildung zentralistische’r
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Kmdern ddrch

Schulpflicht besser gegangen ware, ist eine

Fiktion. Einmal griff die Schulpflicht im 19.
'

Jahrhundert bei weitem noch nicht so umlas-

Nationalstaaten und verfolgte selten priméir ,.

padagogische Ziele. Es ging dagegen um poli—
tische Kontrolle (Stichwort: Untertanener-

ziehung) sowie um die‘ (Skonomische Ver-

wertbarkeit von Menschenpotential fiir kapi-
talistische Privatinteressen und nationalpoli-
tische Machtanspn‘iche.

send wie heute; das staatliche Bildungsnetz
war wesentlich grobmaschiger; dieKontrolle

wurde weniger rigide gehandhabt und auBer-

dem bewahrte die Schule Kinder his in die

jiingste Gegenwart keineswegs vor Kinderar-

beit. Im Gegenteil: Zur Arbeitskraftansbeu-
tung kam noch die staatliche Unterranener—

; ziehung und Prfigelpadagogik hinzu.
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l Ein offentliches Sehulsystem als Garant

fiir fehlende Kinderarbeit und -ausbeutung
sowie als Garant gegen Verwahrlosung und

fiir miindige Biirger, erscheint heute zweifel—

haft wenn man betrachtet, welche Bedeutung
die politisch gewfinschte und péidagogisch
présentierte Kriegs- und Feindhetze in den

Staatsschulen autoritiirer politischer Systeme
bei den letzten Kriegen in Europa spielte.

Will heiBen: Bei jenen jungen Erwaehse-

nen, die mit Hurra in den Krieg zogen, be—

gann das Elend bereits in der Schule, als sie

ideologisch verwahrlost und auf einen Feind

und einen Krieg >>péidagogisch<< vorbereitet

wurden. -

_

Die Sehwierigkeit bei derfiegrfindung ei-
ner entstaatlichten Alternativschulkultur hat

in Deutschland im obgn beschriebenen Sinne

eine ausgepréigte/historisehe Komponente,
die bis ins 18.’Jahrhundert zurfickreicht und

mitverantwortlich fiir heutige Verhiiltnisse

ist. 1819’sehricb Johann Wilhelm Sfivern,
Profesgor fiir Philologie und Staatsrat im

preussisehen Innenministerium, in seinem

/ epochemaehenden Schulverfassungsentwurf:
»Die offentlichen allgemeinen Sehulen sollen

mit dem Staate und seinem Endzwecke in dem

l Verhc‘ilmisse stehen, dafl sie, als Stamm und

l Mittelpunkt ffir die Jugenderziehung des

l Volks, die Grundlage der gesamten Nationa-

lerziehung bilden. Die Erziehung der Jugend
far ihre bilrgerliche Bestimmung aufihre mag-
lichst allgernein-menschliche Ausbildung zu

griinden, sie dadurch zum Eintritt in die

Staatsgemeinsehaft zweckmdfiig vorzuberei-

ten and ihr treue Liebe fiir Kénig und Staat

einzuflb'flen, muf} ihr durchgdngiges eifriges
Bestreben sein. «‘

nicht nur die Ziele eines liberalen preussi-
schen Bildungsbeamten unter Wilhelm von

Humboldt, sondern steht auch stellvertretend

fiir die Funktion der Schule im letzten Jahr-

hundert: Schule als Instrument der Diszipli-

nierung sowie der Nationalerziehung
— und

Sehulpflicht als wirksamstes Mittel dies durch-

zusetzen.

Was Siivern hier zum Ausdruck bringt, sind
.

\

Bereits im preussischen »General-Land-

Schul-Reglement« von 1763 wurde die Schul— ;

pflicht und Verstaatliehung der Schule veran-

kert (wobei PreuBen nicht der erste feudale

Staat Europas mil einer Schulpflicht war) -—

wenn auch noch nicht mit dem crwi‘mschten

Durchsetzungserfolg, wie dies im Laufe des

19. Jahrhunderts allmfihlich geschah.
Eine wesentlichelkonsequentere Entwick— -.

lung begann mit den preussischen Reformen

zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Zusam-

menhang mit den Befreiungskriegen gegen

Napoleon. Im Zuge dieses Bruchs in der

deutschen Schulgeschichte wurde das Ver- ‘

héiltnis von Staat und Schule vollig neu be-

stimmt. Der preussische Staat sékularisierte

und okkupierte das Schulwescn, machte Bil-

dungsreformen zu seiner aussehlieBliChen

Angelegenheit und erklfirte die Sehule zur

Staatsschule mit den obersten Bildungsziel
Gottesfurcht, Frommigkeit und Vaterlands-

Iiebe.
,

Im Laufe dieser Auseinandersetzung um

Schule-Staat-Gesellschaft kristallisierte sich

als Hauptproblem die Frage heraus: Wem ge-

,hort die Schule? Es ging vor allem darum,

den EinfluB der verschiedenen gesellschaftli-

gesetzlich und politisch zu legitimieren.
Die Bildungsdiskussion der letzten 150

Jahre in Deutschland isthemnach in weiten

Teilen eine Schulverfassungsdiskussion, bei

der am Ende der Staat als Sieger hervorging.
»Die grofle Biidungsfrage im Sinne freier, un-

gehemmter Emwicklung karm und wird nnr

entschieden werden im Widerspmch and im
.

Kampf mit alien jetzt den Staat Ienkenden

(and fL'ir sich ausbeutenden?) Parter'en und

durum nicht auf dem Wege der Gcsetzgebung

[md nicht unter der Fahrung eines Minsiters. «5

/_
Diese Einschiitzung des’radikal-liberalen
Sehulkritikers Eduard Sack bringt die Dis-

kussion um die Staatsschule gegen Ende des

19. Jahrhunderts auf den Punkt und kenn-

zeichnet den pfidagogischen und politischen
Zweifel an der Staatsschulidee.

Chen Gruppe'n auf die Schule zu kliiren

bzw./

Quo vadis Schulkritik?

Der historische Exkurs verdeutlicht die Rolle

des Staates im Bildungsbereich, wie sie sich

bis heute unwesentlich vcr'zindert hat: Der

Staat als Verwalter und Hfiter der Elementar-

-bildung. Diese rechtspolitisehc Dimension
des Verhéltnisses von Staat und Sehule hilt

gerade in jiingster Zeit bei den Genehmi-

gungsverfahrcn von unabhiingigen Eltern-

,schulen eine zweifelhafte Ernte. So wurde

beispielsweise im Fall der Freien Schule

Kreuzberg (Berlin) im Dezember 1986 vom

Bundesverwaltungsgcricht festgestellt, daB

cine Schule in freier Tréigerschafr (private
Grundsehule) mit einem besonderen piidago-
gischcn Interesse keinen Anspruch auf rich-

terliche Entscheidung beim Zulassungsver-
fahren hat.6 Eine Genehmigung ist vielmehr

Sache der Schulbehz‘irde!

Das heiBt, daB die Anerkennung des »be-

sonderen' pfidagogischen Interesses<< (Art.7,
Abs.5, GG), das'zur Errichtung von Privat-

schulen gesetzlich vorgeschriebcn (l) ist, ganz
im Ermessen derjenigen liegt, die sich als

Gralshiiter der Elementarbildung begreifen.

Ivan IllilEh sprach 1970 von der Schulc als

»Heilige Kuh« der lndustricgescllsclmft.7
Ganz in diesem Sinnc erscheinl das staatliehc

Pflichgschulsystem auch heulc zils ein sakrziler

Tempe], deren Priester cinen Gotzendicnst

(am Mythos der offentliehen Bildung lcislen —

und__ dies vorsiitzlieh und zielgcriclilet.

lEin institutionalisierler und olfcnllicher

ge’sellschaftlicher Bereich. dcr sich um Bil-

d'ung bemiiht und dubci cine »friB Vogel oder

stirb<<-Strategie verfolgr, d.h. Angst vor Al-

ernativen hat, enllarvt sich selbst und mm
211 einem politsehen und piidagogischen Ar-

germs.

Der englisehe Sozialwissensclmftlcr und

Anarchist Colin Ward fordert ziul‘grund die-

ser VerfaBtheit von Schule und Smut:

»Nacl1dem wir den Smut als vine restriktivc 1n—

stitution zum Schulz van Privilcgicn erkannt

haben, sollten wir nicht den 1*‘elilcrliegclzczz zu

fordern, dafl ein Gesetz eingcbracht wcrdc,
welches pddagogische Diskriminierng ver-

bietet. Hingegen sol/(en wir anf (lcm Recln be—

stehen, daj3 alternative Bilrlmigsvcrfahrcn
gleichberechtigt miteinander in Wenbcwer'b

treten. Als der Kaiser den Philosophcn fragtc,
was er tun solle, antwortcte dcr Philosoplt:
)Geh nur ein wenig zur Scitc. [)u sic/1s! mir I'm

Lie/1n.“

Inwieweit dieses >Bestehen nuf Recl11< jedoCh
dazu fiihrt, eine Demokratisicrung Oder Ent—

staatlichung des Bildungsbereichcs zu reali-

sieren, bleibt firaglich und crscheint ange-
sichts der jiingsten Erfahrungcn in dcr BRD

zweifelhaft. Das offentlichc Bildungssystem
ist heute an einem Punkt angelzmgr. wo es na-

hezu unmoglich ersehcint. entscheidendc RC-

forrnen durehzusetzcn. Die rcchtliche und

bildungspolitischc Verkrustung dcs Schulwe-
sens hatein MaB angcnommcn, angcsiclits
dessen selbst progressive Ansz‘itze zur Veriin-

demng zur Kosmctik erstarrcn.

W0 liegt hier eine Perspektivc? Etwa im

individuellen . >>Schulkampl<< progressivcr
Lehrer, die verzweilelt an der Idee cincr rm-

deren, besseren Schulc festhallcn und cincn

>langen Marsch durch die Institutionem ris-

kieren oder aber in eincr mchr odcr weniger
illegalen und isolicrtcn Alternativscliulbcwc-

gung?



Das Problem scheint woanders zu Iiegen:
Die Schuie ist in den letzten Jahren zuse-

hends aus dem Blick radikaier Kritik geraten.

Vielc Lehrer, Eltern und Schiiier haben sich

mit den Verhiiltnissen nicht nur mehr

schlecht als recht arrangiert, sondern auch

nach mehr >Mut zu Erziehung< und >Leistung<

gerufen (u.a. angesiehts dijsterer Arbeits-

marktsituation).
Solange die Bildungsfrage aber nicht mit

derselben hartnéckigen und breiten Kritik

Wie etwa der Umweltsehutz oder der Frieden

diskutiert wird, solange besteht wohl kaum

Aussieht, heute Grundlegendes z'u éindern.

Anders ausgedriickt: Solange kein massi-

Ver politiseher Wille von Betroffenen geéiu-

Bert wird, bleibt alles beim Alten. Aber: Ist

das offentliehe Vertrauen in die offentliche

(d.h. staatliche) Bildung tatséichlieh so stabil

wie es erseheint? Ist es nicht eher Resignation
vor iibermfichtigen biirokratisehen Struktu-

ren, die jede Initiative abtétet?

Wenn dieses Vertrauen vorhanden sein

sollte, dann sind freie Alternativschulen auch

in Zukunft exotische Pflanzen in einer Wiiste

Und bleiben beliebte Ausflugsorte erzie-

hungswissenschaftlicher Botaniker, und der

einzelne Lehrer, der versueht, jenseits seiner

Verordneten Lehrpliine eine andere Bildung

zu vermitteln, bleibt ein Einzelkéimpfer ohne

Wirkung.
Sehulkritik muB angesichts solcher Be-

fiirchtungen die Inselhaftigkeit der Universi-

téiten und Alternativschulen verlassen und

muB — dies ist wohl nicht nur eine Binsen—

Weisheit, sondem auch ein frommer Wunsch

-

offentliehe Strukturen und Sensibilitéit

SChaffen, wie dies vor einigen Jahren im Zu-

Sammenhang mit der Okologie- und Frie-

densbewegung geschah.
Solange der Bildungspolitik nicht mit dem-

selben MiBtrauen begegnet wird, wie dies fiir

andere gesellschaftliche Bereiche zutrifft,

und das Schulsystem nicht als ein zentrales

Element struktureller und staatlieher Gewalt

gesehen wird, das vielen Kriterien verpflich-
tet ist, jedoch anm wenigsten péidagogisehen,
SOlange wird die traditionelle und ideenge—

schichtlieh gliickliehe Ehe zwischen Bildungs-
und Herrschaftspoiitik sowohl gedanklich als

auch praktisch nicht zu trennen sein.

Die Staatsehule muB als eine politische In-

stitution diskutiert werden, nicht als eine péd—

agogische, wenn es um Schulreformen gehen
5011. ES geht nicht um die Frage nach didakti-

Schen Alternativen. Die politisehe Funktion

dos Staatssehulsystems in einer Gesellschaft

muB thematisiert werden.

Ein Patentrezept zur Ldsung des bildungs-

politischen Knotens gibt es sieher nicht, ande-

rerseits besteht bei den politiseh Verantwort-

lichen derzeit wohl auch wenig Interesse das

Sehulsystem zu entkrusten und von feudalen

und antidemokratischen Traditionen zu lo-

sen. Was bleibt ist die Hoffnung auf eine Em-

pérung von Betroffenen angesichts zuneh-

mender staatspéidagogischer Repression.
Die Kriegsdienstverweigerung wird mit

humanitéiren und ethischen Argumenten legi-

timiert. — Wir sollten einmal dariiber nach-

denken,ob nicht dasselbe ethische und huma-

nitfire Denken fiir eine SchulverWeigerung

spricht; denn schlieBlich sind Schulpflieht und

Wehrpfiicht die Gesehwister desselben Va-

ters: des Nationalismus.
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Der Autor zeigt in seiner wissenschafi-

Iich angelegten Studie historische

Bezflge derzeitiger Freier Schulen auf,

kommt in diesem Zusammenhang u.a.

auf den Friihsoziaiismus Fouriers und

Owens, den Anarchismus und die Stu-

dentenbewegung der 60er Jahre zu

spreehen und verdeutlichi die Tradition

der' libertéir-soziaiistischen Bildungs-
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der biirgerlichen Herrschaft durch die
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Testimonios3 ~ revista de coordination Iibertaria;

Apdo. Postal 7—1286, COLRoma, Mexico,
D.F.06700

Testimonies ist eine in Mcxiko herausgegebenc li-

bcrtéirc Zeitschrift, die von dcr é‘mBeren Aufma-

Chung sofort ins Auge féllt. Auf dem Umschlag ist

cine Mauer —

grau
— die durch eincn breiten blauen

Pinselstrich geteilt einen RiB dutch die Wand zeigt.
Hinter dcm perspektiviseh vordercn Teil verschwin-

dct geradc noch sichtbar das fliichtcnde Bein dcs

Malers, der den Maucrbruch herbeifiihrte. Auf der

Flucht vergaB er den Farbeimcr auf dcm »Blaue

Utopie« zu lesen ist — die Farbe der Hoffnung Mau—

em zu trcnncn.

Im Innenteil gibt es teils lustige, tcils groteskc

Graphiken
—

einige Photomontagen und zwci kurze

Comiegeschiehten a la Freakbrother oder Crumb.

Sic sind nieht mein Gesehmack — ich hasse diese

Reduktion in Wort und Bild. Die Zeitschrift be-

ginnt inhaltlich mit einem Artikcl zur Gentechnolo-

gie
— Informationen und Einsehfitzung. Es schlie-

Ben sich einige Seitcn Biographie fiber Murray
Bookehin — seine Entwieklung, IWW und seine

Ideen an. Neben Pierre Clastres — oh Schreck 133
>

nach, Fritjof Capra
— Texte aus der >>chdezcit<<.

»Reflexionen« folgen, die den Anspruch einer

modernen libertfiren Zeitschrift benennen, sich mit

den widersprfiehlichsten Themen zu besehéiftigen.
Das Bild cincs vielseitigen Diskussionsforums ent-

steht, um die Gegensiitze des Anarchismus aufein-

anderprallen zu lassen und um cinen groBcn Sprung
fiber den eigenen Tellcrrand zu wagcn.

»Auf der Suche naeh cincr Utopie und einem

praktischen politsehen Diskurs bewcgen sich die

Reflexionen auf dem schmalen Grad zwischen Hoff-

nung und Abgrund.«
Einc Gesehichte von Romain Rolland und cin

Aufsatz von Jorge Luis Borges mit dem Titel »Eine

mfigliche Zukunfm, der die reale Fiktion einer

mensehlichen Gesellsehaft in fibcrschaubarcn Kom-

munen entwirft, fflllcn mit dem Abdruek zweier

Briefs von Kropotkin an Lenin, ciner spanisehen
Biographie fiber Emma Goldmanund eincm 6kolo—

gischen Text des ersten alternativen >>Nobelpreistr§-

gcrs<< den zweiten Teil dcr Zeitsehrift. Zum SehluB
kurz ein Eindruck aus dem Editorial:

»Vera‘nderungen, Verdndemngen und nochmals

Verdnderungen in dieser Ausgabe. Viele Manure
nach dem vorgesehenen Termin erscheinen wir wie-

der. Warum erstjetzt? Die Zeitschrift stellte uns nicht

zufriieden, sie entsprach noch nicht unseren Vorstel-

lungen.
Wir schreiben, wei! es uns gefi'z'llt, weil eim'ge von

uns glauben, dafl sich Leute fiir das, was wir zu sa-

gen haben, interessieren und dafi es noch Menschen

gibt, die nicht die Hoffmmg verlieren eine Unruhe zu

stiften, die sich in den Herzen einiger unserer Leser

einnistet und lebt. Wir versuchen mehr Bewegung
und Leben zu geben, in dem wir verschiedene The-
men behandeln. —

Monographien als Beilagen ~ ak-

tuelle Interviews —

Reportagen, dami! klar bleibt,
dafl wir nicht zu Botschaftem der Wahrheit werden

wollen, denn wir haben einfach keine Wahrheit vor-

zuweisen. Wir versuchen lediglich anders fortzufah-
ren in unserem libertiz‘ren Selbstverstt'indnis.«

Herby Sachs

fr Rolf Cantzen.’ Weniger Staal — mehr Gesell-

schaft. Freiheit — Okologie —

Anarchismus, Frank-
furt 1987, fischer allernaliv, 272 5., 14,80 DM.

»Dic Welter schlagcn um:

Sic werden kfilter.
Wer vergestem noch Aufstand rief,

isl heulc zwci Tage aller.«

Thomas Brasch

Trotz erstarkender anarchislischcr Bewegung und

mannigfaltiger, tcilwcisc crfolgreicher Bemiihun-

gen auf verschiedenen, sprich: viclféiltigen Ebenen
zu einer Rekonstruklion sozialcr Bezichungen zu

gelangcn, kann an zumindest zwei wcsentlichen De-

fiziten, denen sich m. E. alle Anarchistlnnen stellen
‘

mfissen, Wollcn sic zu cincr >>vollstrukturierten Ge-
scllschaft<< (Martin Bubcr) gelangen, die das Erbe
dcs Staates antritt, nicht vorbcigcsehen werden: Zu

sprechcn isl von der bislang unzurcichcnden Zur-
kenntnisnahme bisheriger anarchistischer Praxis so-

wie von cincr wcitgehenden Unféihigkcil, uns die

zahlreichcn libertarcn Theorieansiilze anzueigncn
und sic in den'aktucllen sozialen Auseinandersct-

zungcn nicht nur gegeniiber der hiirgerlichen, son-

dern aueh der marxistischen ldeologie an gesamlge-
sellschaftliehcr Relevunz gewinnen zu lassen.

Dicses Auffinden und Zurkennlnisbringen liber-

tarer Theorien hat sich Rolf Cantu-n in seinem

jfingst erschicnenen Bucli, »Weniger Slant — mehr

Gcsellschaft. Freiheit — Okologoie — Anarchis-

mus« Zur Aufgabe gcmacht. Hierbei gehl es dem

Autor abcr keineswcgs um cine Ideengesehichte des

Anarchismus, sondern um das Aufgreifen und zur

Debattc stellen libertiircr, 6kon0miscl1er, sozialcr

sowic 6kologisehcr Allernativen im Anarcllismus —

herausgearbcitct vor allcm an den Vordcnkern

Proudhon, Bakunin, Kropolkin und Landauer —

versucht der Autor seine These von der ZeitgcmiiB~
hcit des Anarchismus, eines >>Konstrul~zlivcn Anar-

chismus<<, zu belegcn‘ um so 211 einer kritisehen

Neu- bzw. Wiederaneignung anarchislischer An-

schauungen, zu cincr >>Rel1abililicrung<< libertiircn

chankenguls zu gelangen. Canlzen beabsichligt,
dcm Anarchismus seine Originaliliit. seine Wcsen»

heit, zurfickzugeben, ihn \vegzuhringen von dcr

weitverbreiteten, harlniickigcn Ansiel1t,er sci ledig-
lich ein linksradikales Korrektiv bzw. Anhéingscl
des langst auf dcm Misthaufen der Geschiclue abge-
legten Marxismus.

Einleuchtend, wenn aueh Widersprueh heraus-

fordernd, wirkt sein Pliidoycr (fir den >>Auslritt aus

dem Kapitalismus<<, das er der seiner Meinung naeh

unzeitgemaflen und sogar vcrliiingnisvollen Zielset-

zung cincr Zersehlagung dcs hochgerfisieten Staats-

apparates entgegcnhz’ilt. Findct sich im Anarchis-

mus dcr Anspruch, duB das Ziel cincr humanen Ge-

meinschaft sehon auf dem Weg dorlliin erkennbar

sein soll, so bezicht sich der Autor hierbei vor allem

auf den leider bis heule weilgehcnd fibersehcncn

bzw. mtierstandcncn Ansatz Gustav Landauers,
sich vom Kapitalismus abzuwenden. Anhand von

dessen Sicdlungs- und Genossenschaitsgedanken,
bci denen cs sich nieht um cin Nicderkonkurricrcn

des Kapitalismus, sondcrn um Einiibung in Selbst-

bestimmung, dezcntrale Selbslorganisalion, Soli-

daritat sowie praktische Vernetzunby handelt, crhal-

[en die Inhalte libertiirer Theorien in der akluellen
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Diskussion um Selbstverwirkliehungsprojekte kon-

krct bei den Moglichkeiten ciner Alternativokono—

mic sowie ciner dringenden Wiedcrbelebung des

Gcnosscnschaftsgedankens ihrc besonderc Gewieh~

lung.
Inhaltlich wciterffihrcn konnten m.E. auch

Cantzens Reflexioncn zum Verlialtnis Okologie
Und Anarchismus. Seine Kritik vor allem an Book-

chins utopisch-harmonistisehcm Anarchismusver-

stiindnis, das einscitig von eincr Harmonic der In-

teressen, nieht aber Von deren Konflitkaustragung

spreche, sowie dessen Naturngriff, aus dcm heraus

dieser die in der Natur bzw. Naturgeschichte be-

gri'indete Anarchie vorgcfertigt vorfinde, sctzt der

Autor Landauers Diktum cines Bestrebens, mit Hil-

fc eines Ideals cine neuc Wirklichkeit zu schaffcn

und nicht die angeblich nicht-hicrarchischcn, dczen-

tralen, komplementaren Strukturen dcr Natur auf

die Organisicrung cines libertéitewen Gemcinwe-

sens zu iibertragen: »Es laBt sich also nieht von der

vermeintlich strukturellen Ahnlichkeit vom anar-

chislischen Gcsellschaftsidcal und von (. . .) Pro.

zessen inlder Nalur direkt und mit Notwcndigkcit

darauf schlieBen, daB der Anarchismus mehr als an-

dere politisehc Theorien >okologisch< ist. Gleicli-
WOhl mul} man festhalten, daB aufgrund jcner spezr-

fischen Mentalitiit das theoretischc Denkcn im An-

archismus dcr Okologic entgcgcnkommt.«
(S. 216i.) So sind fur Cantzen aueh nicht anthropo-

logische Grundannahmen von der Vernunftbegabt-
hcit der Mcnschen allein, die zu Frciheit und Herr-

schaftslosigkeit fuhren, sondcrn vor allem die Be-

diirfnissc und das Wollcn der Mensehen, ohnc

Staat, Bcvormundung und Reglementierung zusam-

anZulcbcn. Dic Verbindung von Okologic und

Anarchismus hin zu eincm >>Wiedcransehlui5 an die

Natur<< sieht der Autor in dcr Entwicklung ciner de-

zcntralcn, libertaren Okonomie auf der Grundlage

weitgehendcr Autarkie mit ciner kleincn, demokra-

tisch kontrollierbaren Industrie und der Koordina-

tion von Konsumtion und Produktion von untcn

nach oben in Riitekorpersehaften als realisierbar.

Wiihrcnd Cantzen sowohl dcm kollektivistischen

Anarchismus (Bakunin, Most) dessen Staatsfixiert-

heit als auch den liberalistisehen Libertaren (Mak-
kay, Gcscll) okonomischc Englcisigkeit vorwrrft,

pliidicrt er fiir cincn von ideologisehem Treibsand
befreitcn, zeitgemaBen Anarchismus, dcr mit sei-

ncn herrschaftskritischcn Prinzipien von Selbstbe-
stimmung, Sclbstorganisation, Antistaatlichkeit,

Antizentralismus und Antipatriarchalismus gcsamt-

gcsellschaftlich schrittweise verandernd zu wirkcn

vermag. Wiihrend seine Vorstellungen von >>systcm-

iiberwindendcn Reformcn<< allerdings ctwas blaB

bleiben und noeh weiterer Ausfiihrungcn bediirfcn,

ist ihm darin zuzustimmen, die >>konstruktiven<<,

d-h. hcute anwendbarcn Ansfitzc im Anarchismus

in die gescllsehafllichen Auseinandersetzungen so—

wohl hinsichtlich der Entwicklung aktueller Kon-

ZCptc ciner radikalcn Herrschafts- und Staatskritik

als auch in der Praxis, z.B. in die soziaien Bewegun—

gen, cinzubringcn, um so den notwendigen ProzeB

ciner Vergesellschaftung des Staatcs sowie eincr

RCOrganisation unserer Gescllschaft von Grund auf

voranzutreiben: »Die Strategic der Entstaatliehung

dureh Rfiekzug in die Nischen des Systems<< und die
dortigc Neuorganisation autonomcr Bereichc sow1e

die Vergesellsehaftung herrschaftlich-kapitalisti-
Schcr und siaatlicher Strukturcn sind wichtigc Teile-

lementc eines sofortigcn >ungeduidigen< Beginns
dcr Veranderung des Bestchendcn. Somit richten

sich libertare Pcrspektiven gegen die von Marxisten
Propagicrte (. . .) revolutionare chuld, mit der die
Realisierung der Ideale und der Anspruch auf cm

bessercs Lebcn in der Gcgenwart abgewiesen wer-

dcn. Die Ungeduld verhindcrt hingcgen cine Ver-

trdstung auf cine ferne Zukunft, wcndct sich gegen

chlichen (geschiehtsphilosophischen) Fatalismus

und stehteiner Instrumentalisicrung dcr hcutigen

Generationen im Namen kfinftiger entgegenx<

(S. 240i.)
Siegbert Wolf

if Martin Henkel: Narziss und Goldstein. Abschlie-

ficndes zur Bhagwan-Affdre; Barrel/Frankfurt, Stro-

en'lfelcl/Roler Stern 1986, 219 S., 18.-DM.

Die jiingstc Publikation des Boehumcr Sozialwis—

SCnschaftlers ist nicht nur als cine Art Von Abreeh-

"ling mit den Maehensehaften Bhagwans und seiner

Anhanger zu verstehcn, sondern sic ist eine Ausein-

andersetzung mit dem psychischcn Phanomen des

NarziBmus, der fiir Henkcl nicht nur cine Erschei-

nungsform eines >>Neuen Sozialisationstypus<< (Mi—
chael Lukas Moeller) rcprasenticrt (5.60 u. 210),
sondern dcr Parallelcn mit Reprasentationsformen
andercr Kommunardenbewegungen aufweist. Des-

halb ist fiir ihn die Sekte Bhagwan keine Religion
bzw. eine, die Jugend entmiindigende Jugcndrcli-

gion (S. 42f.), so wie sic besorgte Kirehen- und Lan-

desvcrtrcter gerne verstanden wissen (S. 34f.), son-

dern sehlichtweg Sekle, die Henkel immcr psycho-

analytisch begrcift (S. 210). Dabei beruft er sich auf

den NarziBmusbegriff von Heinz Kohut. dcm sclbst

nicht kritiklos gegcnuberzustchen ist. Nach Mei»

nung Herbert Marcuses war Kohut als langjéhriger
Vorsitzender der Vercinigung amcrikanischcr Psy-

choanalytiker fiihrendcr Vertreter ciner >>revisioni~

stisehen<< Psychoanalysc, die einen gesellschaftskri-
tischen Ansatz im Sinnc Sigmund Freuds nieht wei-

tcrentwiekeltc, da er ihn fur westliehe Gcscllschaf-

ten als erledigt ansah. Dieser Art von Psychoanaly-
se ginge es letztlich nur noeh datum, so Marcuse,

den psychisch gestorten Mcnschcn dcr Gesclischaft

anzupassen, damit er wicder funktioniere (S. 59f)
Die Kritik an Kohut seheint berechtigt, was die

mangelnde Reflexion seiner aufgestelltcn Kritericn

betrifft. Seine Kritcrien des NarziBmus selbst seh’ei-

nen allerdings diskussionswiirdig, insbesonderc

wenn man die von Martin Henkci gestiftcte Paralle-

le zwischen Bhagwan-Scktc und andercn Kommu-

nardenbewegungen weiterhin im Augc behalt. Hen-

kcl denkt da insbcsondere an die »Sektc« der von

Otto Muehl in den 70er Jahrcn geleiteten AAO-

Kammune, die sich, wenn man die Schriftcn Wilh-

lem Reiehs genauer studiert, fa'lschlicherweise auf

dicsen wie auf cinen Mcssias berief. Phanomenolo-

gisch, so Henkcl, habe die AAO-Sekte wohl ganz

andcrs ausgcschen. Was AAO und Bhagwan aber

vereine, sci die Lcugnung licbcvoller Zweierbezie-

hungen und cine Gewalthierarehie, die in der AAO

als »BewuBtscinshierarchie<< ausgegeben wurdc.

Was den Sannyasins Meditation und Therapie sei,
das sci in den AAs die Selbstdarstellung gcwesen.

Die AAO benutzte andere Termini, doch ihre For-

men warcn die der spatercn Bhagwan-Sekte: »cine

Hierarchie, Isolation der Mitglieder, Bezichungslo-
sigkeit untereinander, Stabilisierung der nur teil-

weise aufgearbeiteten psychisehen Defekte, schlieB-

lich Intrigen und Kriminalitfit, Drogen-MiB-
brauch.« (5.167)

In dicsem Zusammenhang besitzt Martin Hen-

kel sogar den provokativen Mut zu behaupten, daB

hier »eine Gruppe, die sich zum groBen Teil aus

Mitgliedern der linken Alternativbewegung zusam-

mensctzt, die Formcn ciner faschistisehen Organi-
sation annimmt.« (S. 168). Dabei gcht er im Sinnc

Erich Fromms, der im NarziBmus die Personlich-

keitsstruktur dcs Faschismus abgebildet sieht und

die Gescllschaft auffordert, Verantwortung fiir an-

deren,fiir die Welt zu iibernchmen, fiber Kohut hin—

aus. Trotzdem seheint Martin Henkel mit dem Be-

nutzen dcr NarziBmus-Kritcrien von Kohut nieht

ganz fehlzugreifen, wenn er mit ihncn eincn Teil dcr

70er-Jahre-Gesellsehaft zu charakterisicren ver-

sucht. Er nennt z.B. die Unfahigkcit zu sinnvollen

Bezichungen und diese zu erhalten; das Suchen nur

der eigenen Befriedigung; die standige Angst vor

dem leicht zu bedrohcndcn grandioscn Selbst; dic

Unféihigkeit des Ertragens von Kritik; das Behcrr-

schen von Menschen, um der eigenen Krankung zu-

vorzukommen (S. 49f.);
—- alles Phanomene — ohnc

pathologisicren zu wollen —, die den >>Momentper-
sonliehkeiten<< der 70cr Jahre nahekommcn, deren

regredientcr Subjektivismus cine eigene Art von

(Underground-)Literatur zauberte, wie es bei Rolf-

Dietcr Brinkmanns und R. R. Rygullas Acid nach-

zulesen ist und schon friih (1971) von Klaus Wagen-
bach in »Das Individuum als Kollektiv, and umge-

kehm kritisierend angesprochen wurde. Zwangs-
kollektivismus: das zeigt sich bei Bhagwan auch im

Umgang mit den Kindern, die -

wenn sie schon cin-

mal da sind (Frauen mit Kindcrn bringen keine Lei--

stung mchr)
- der ganzcn Kommune gehoren.

Straubten sich die Kinder nicht sichtlich, gegen ih-

ren Willen von den Eltern fortzukommen, so wur-

den sic naeh Herringswell zwangsintemiert.

(S. 170)
Ein Vorteil der Studie Martin Henkcls ist das

Aufweisen vielfaltiger Kriterien von NarziBmus im

Sinnc Kohuts, die dieser wie jcner aber leider nicht

weiter reflektiert. Auffallig z.B. ist, daB nach Kohut

(1973) insbcsondere Madchen von' narziBtischen

Storungen gefahrdet sein sollen und dais diese Mad-

chcn spater »leicht cine veraehtliche Haltung gegen-

fiber jungcn Manncrm entwickeln (S. 214). Und

Martin Henkcl stellt fest, dam »in ‘der Regel<< der

Valcr dcr nicht-narzifitisehe Ellernlcil in einer

Bhagwan-bctroffencn Familie ist (S. 169), hingegen
somit die Frau (und/als Mutter) eher mit dem Nar-

ziflmus Angebot von Bhagwan liebiiugelt. Niihcrc

Grunde, wcshalb das Potential an Frauen dort so

hoch ist (neben ehemaligen Sozialistcn, Kommuni-

stcn und Anarchisten, S. 24), bcdenkl auch cr, als

ein direkt Bclroffencr nicht. Er thematisiert nur die

durch die Sektcnthcrapic aufgedeckte Problematik

dcr Bhagwan-Fraucn,
—- hz'iufiges Auftreten von

Magersucht —, lapidar als >nielit so werden zu wol-

len wie die Mutter< (S. 90). Fur cine gesellscliafts-
kritische Studie ist das ctwas zu wenig an Begriin-

dung und motivationaler Erkliirung. Vielleicht

wiihnlen die von solchcn Gemeinschaftcn affizier-

ten Frauen dort ein hoheres Mali an perséinlichen

Entwicklungsmogliehkeitcn, z.B. auch an der Aus-

iibung von Herrschaft ahnlich der Frauen in den

Ketzcrbcwegungen des Mittclalters (vgl. Martin

Humburg: Gewaltfreier Kampf. Historisehc und

psychologischc Aspekte ausgcwiihlter Aktionen nus

Mittelalter und friiher Neuzeit. GicBen 1984) zu fin—

den, als im angebotenen herrschendcn System. Zu-

mindest konntc die neue, fremde und andersartigc
Gemcinschaft cine Alternative zur gemeinten rc-

prcssiven Wirklichkcit bielcn, auch wenn sic im

Grunde genommen keine sein konnlc, weil sich

herrschende Formcn untcr andcren Zeiehen repro-

duzierten. Und des weitercn mag vicllcicht auch der

>>madchcnhaftc<< Kampf gegcn die immcrbosc Mut-

ter mehr heiBen, als nur deren Ablehnung, sondern

eher sich dahinter die wcibliche Ablehnung eines

angebotcnen mannliehcn Klisehees von Muttcrtum

und Miitterhaftigkcit verbcrgen. Solehe Fragestcl-

lungen kamen wedcr Kohut 1973 noeh Henkel 1986

in den Sinn, und wenn dcr Vorzug dieser Studic die

Aktualisierunng des Problems dcs NarziBmus an

schon Bckanntem ist, so ist ihr Mankodas Defizit

von Wciter-Bringendcm.
Thea A. Struchtemeier
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Suhrkamp tb,’ Frankfurt 1987

Zur Kunst

Die Qualitéit der Kunst als utopiseher Ent-

wurf liegt in der Phantasie der Menschen un—

abhéingig vom vorgefundenen Material auf

der einen Seite, —

eng verflochten jedoch mit

der sozialen Situation auf der andercn Seite.

lrhre wesentliche Eigenschaft ist die Mensch-

lichkeit und das Streben nach Freiheit. Die

Haltung und Gewichtung bewegt sich mit der

Struktur der Wahrnehmung und Lebensweise

der Menschen in den versehiedenen Formen

sozialer Verhaltnisse.

Wenn keine Bereitschaft vorhanden ist,
die Vorstellungen mit der Wirklichkeit in ei-

nen Dialog zu setzen, wird die Anpassung
gréBer, — die Distanz der kiinstlerischen Pro-

duktion zur Wirklichkeit geringer.
Die herrschende Funktionalisierung der

Kunst und ihre willkiirliehe Vereinnahmung
ihrer sozialen Intentionen widerspricht noch
nicht der Moglichkeit, die Wirklichkeit in der
Kunst zu enthfillen und zu verandern. Des-

halb gilt es, Kunst aus der Nische der Unbe-

weglichkeit hervorzuholen, um die Chance

wahrzunehmen, die auBerordentliche Phan-
tasie der Menschen mit _dem Wunsch nach

Utopie in einen Akt der Selbstbestimmung zu

setzen.

Ein zentrales Interesse der Kunst als Uto-

pie besteht in dem Versueh fixierten ldeen,
Konventionen und stiindiger Grenzziehung
mit Verweigerungen, Spaltungen und Ver-

wirrungen in vielféiltigem Ausdruck zu begeg-
nen. Um aus dem Kreislauf idealer Bilder zu

einer Irritation der standig neu simulierten
Klischees zu gelangen, ist eine Radikalisie-

rung mit Hinde'rnissen und Bn‘jchen, die zer-

storend und gestaltend wirken, notwendig.
Die Kunst entsteht aus der Gesamtheit der

Vorstellungskraft und der sozialen Realitéit
der Menschen, — deren wesentliehe Eigen-
schaft das Zusammenspiel von >>Hirn und
Herz« ist. Ausallem Zusammen, der sozialen
Zerrissenheit — dem Traum — der Liebe —

dem Tod — der Gesellsehaft und nicht nur
,

Kunst undolitik
.

aus' dem bewuBten Teil, sondern auch aus der

Dimension, die fern jeden verniinftigen Den-

kens ist.

Die Mittel - Distanz oder Identifikation?

Der Ansprueh, Kunst setzt sieh mit der Gc-

genwart auseinander, (1.11. mit real existiercn-

den Problemen einer Innenwelt/Auflcnwelt,
unterstutzt den Versuch historisehe, kiinstle—
rische Vorgéinge in ein Verhfiltnis zum Heutc

Oder zur Zukunft zu setzen.

Die Kunst hat zwei Moglichkeiten:
Einmal nichts anderes zu tun als das vorgc—

fundene Material zu illustrieren. Illustration
von Ideen ruft Identifikation harvor, repro-
duziert Altbekanntes und sehlieBt ein kriti-
sches Verhéiltnis als Hoffnung ffir eincn Ent-
wurf der Zukunft aus. Zum Anderen, dflS

vorgefundene Material zu verwandeln, d.11.
auf die Ebene der Uberhohung als spiclc-
riseh-experimentelles Moment zu transpor-
tieren, um eine mégliche Korrektur des je—
weils Gegenwéirtigen mitzuffihren. Kunst ist

_Fiktion — die mogliche Produktion anderer

Wirklichkeiten. Experimente und Entwfirfc
kennen festgefahrene Strukturen (Wahrneh-
mung, soziale Auseinandersetung etc.) auflo-
sen. Sie ist eine sinnliehe Moglichkeit gcgcn
Selektion und Ausgrenzung.

Kunst und Politik

Kunst und Utopie bereichcrn das chcn und
die Wirklichkeit wenn Grenzen und chcln
(des Alltags) fiberschritten werden. Ein Fun—

dus nicht wahrgenommener Mogliehkeiten
gesellschaftlicher Wirklichkeit entsteht. D35

Labyrinth der Phantasie gewinnt seine ViCl‘
falt aus der Wirklichkeit — die Fiktion wird

lebendig und entwickelt cine Gegenwirklieh-
keit. Sie ist eine Scheinwelt, doeh Utopic und
Freiheit entstehen u.a. aus dem Kontext vou

Traum und Realitiit. Soziale Gegenentwiirlc
finden in einer kiinstlichen Welt statt. Sie gibt
fur wenige Augenblicke cine Ahnung andc‘
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rcn chens [rei. Das reicht nicht zu einer tat—

Sfichlichen Veriinderung, doch Kunst und

Utopie konfrontieren einen steigendcn Reali-

téitsverlust mit >>Bildern der Sabotage<<. Sie

probieren aus, crinnern und verwerfen ver—

schicdene Variationen einer Wirklichkcit, die

beharrlieh unbrcehenbar bleibt in einer bere—

chcnbaren Welt. Subversiv im Leben und

Denkcn sind Haltungen der Menschen, die

nicht in Koordinatcnsysteme zwingbar sind. .

Sic vcrbreiten Unruhc in den Hicrarchien des

Wissens und der Macht, die auf Fragen im-

mer nur die Antworten ihrer Wertsysteme

habcn.

Die Kunst, die an gesellschaftliche, politi—

sche Zielc gefesselt wird, sich als politische
Kunst funktionalisiercn liiBt, reduziert ihre

iisthetische Form und ihren Inahlt. Sic wird

Zur illustrativen Agitationskunst im Sinne ei-

nes sozialistischcn Realismus oder faschisti-

SChCr >>Ubermcnschenkunst<<. Endgiiltige

Ordnungcn werdcn konstruiert. Das Primat

politischcr Strategien spricht nur cine einzige

Sprachc — die Installierung patriarchaler
Herrsehaftsinstrumente, die zur perfekten

Erfassung, zu Kategorien des Richtigen fiih-

rent Die Herrschaft eines Staates, der aus-

grcnzt, aussondert, umerzieht.

Eine Linke, die ihre politische Existenz

nur ableitet aus dem standigen Kampf gegen

Repression und Willkfir wird immer massive

Angriffe gegen die Kunst als Mittel der Herr—

sehcnden vortragen. Die Vorwiirfe reichen

Von der Herstellung einer »dekadentcn Er—

satzwelt<< bis zu der
'

.
Denkweise,

lCdC Kunst entzieht sich gesellschaftlicher
Verantwortung. Die vcréindernde Méglich-

keit der Kunst liegt nicht in der Nachahmung

dcr Politik mit aufgesetzten Mitteln, sondern

sic konfrontiert die Repressivitat der Politik

mit dem GenuB an dcr angestrebten Zukunft.

Naeh bisheriger Erlahrung kann eine befreite

Gesellschaft die Zwange nicht abtragen, die

sic beim Widcrstand gegcn Repression und

Autoritiit angehiiuft hat. Die Denkweise

sehliigt zurt‘ick auf die, die sich gegen Patriar-

chat und Puritanismus, Rassismus, Entfrem-

dung und Hierarchie wenden.

Die dogmatischc Linke benutzt die Ver-

bindungen von Kunst und Politik, um ihre

Zicle durchzusetzen und gesteht ihr letztend-

liehnur die eingeziiunte Spielwiese zu.

.

Doch eine Begegnung von Kunst und Poli-

tik findet erst statt, wenn cine stfindige gcgcn-

seitige Korrektur méglich ist. UtOpie entsteht

in den jcweiligen Zwisehenriiumen, die das

BCkannte vcrlassen kénnen, um sieh dem

fremden Unbckannten (Experiment) zu na-

hem,

Das Verhéiltnis von Utopie und Gesell-

SChaft — die Mdgliehkeit des Zusammentref-

.anS
— beruht wesentlich auf dem Zutrauen

m'die Wiederaneignung der Sinne und der

kritischen Wahrnchmung; aber ebenso auf

dem MiBtraucn in Kommunikationssysteme,
dlc dic Zertriimmerung der Sinne als Zweck

habcn, um sie spiitcr wieder zusammenzuset-

Zen und sic als ncue Wahrnehmungskéiufer

aufldcm frcien Markt dcr entsinntcn Techno-

logicn wicderzufinden. Auf dem Markt der

Wahrnchmung kontrolliert der Wahrneh-

mungslieferant. Und wer die Form und den

Inhalt der Ware bestimmt in einer zunch-

mend fliichtigeren Wclt, bestimmt dic Welt

“11d Setzt ihr Bild fest.

»Das Entschwinden der Sinne —

Ange,
0hr, Nase, Zunge and tastende Hand — ist

nur ein Aspekt jenes [angst in Gang befindii-
Chen Riickzugs der Wirklichkeit aus unserem

Leben. Die Wirklichkeit zieht sich aus anserer

Lebenswirklichkeit im selben Mafie zuriick, in

welchem das Fiktionale, die soziale Simula—

tion, L'iberhandnimmt.« (Bernd Guggenber-

ger, Sein oder Design
— Zur Dialekrik der

Abklérung, Rotbuch-Verlag Berlin I987).

In diesem Zusammenhang wird die Ver-

bindung von Kunst und Politik fiir snziale Ge-

genentwiirfe notwendig. Ihrc Haltang ist einc

soziale in einer >>unmenschliehen<< Welt.

Sozialc Gegencntwiirfe in einer nach allen

Seiten abgesichcrten Welt — auch die Gegen—

entwfirfe einer imaginaren Welt - kt‘mnen ci-

ne mégliche Hoffnung auf beweglichc Revol-

te mit sehenden Augen, hérenden Ohren und

tastenden Handen sci, um innercr und auBe-

rer KoloniSation dic Phantasie der scheinbar

>>Ohnmachtigen<< entgegenzusetzen.
Im Versueh sich der stiindigen Anpassung

— >>dcr sozialen Simulation<< zu verweigern,

kann ein Gegenmilieu entstehen, das die »zu-

gekleisterte<< Realitat transparentcr wcrden

léBt und die Sinne neu bildet.

Das experimentelle Mittel, Realitat umzu-

bilden und abzuéindern, reiBt die Kunst aus »

der passiven Zone. Sie steht im Leben. Sie cr-

héilt einen sozialen und gesellschaftlichen Zu-

sammenhang und kann in einer schnelllebi-

gen Zeit den allzu starken Sog des Konfor-

mismus zerstdren.

»1m Kunstwerk fixiert Ina/1 das noch nicht

Erkennbare oder noch nicht Determinierte

and diese gelten ans als wichtigste and schép~

fungshafte Stadien des Realen. Damit aber

wird der Kunst cine bedeutendere Aktivitt’z’t zu-

gewiesen, indem man vermittels der Vision

and der Bilder neue Realita't and Objekte

schafft. Somit entsteht ein Realitdtszuwachs

and Kraft der Bilder zerstdrt man unermiid—

Itch den geardneten definitiven Kosmos des

Logikers, d.h. Kraft a'er Kunst erha'lt man das

Chaotische. . . (aus: Gestalt und Begriff von

Carl Einstein in: Verschollene und Vergesse-

ne, Hrsg. Sibylle Penkert, Franz Steiner Ver—

lag Wiesbaden 1970).

Die Uberhfihung/Ubertreibung in der Kunst

Die Chance, Frciheit und Utopie wahrzuneh-

men, ist fast die Pflicht der Kunst hcute, um

der Verengung der Phantasie und die Um-

strukturierung dcr Geffihle mit Briichen zu

konfrontieren, die Ausdruck einer Welt sind,

die auch sein kénnte.

In diesem Sinne ist Kunst stets Verwand-

lung des vorgefundenen Materials. Desto

entwickelter die Ebene der >>chrh6hung/

Ubertreibung<< (Verfremdung) desto geringer
ist ihr konservatives Element. Die Uberhé-

hung ist cin Mittel, um die Wirklichkeit bis an

die Grenze von Tauschung und Trugbild

kiinstlerisch neu zu produzieren,
— deren

scheinbare Objektivit'zit und die statischen

GesetzmaBigkeitcn, die sieh nur als Wirklich-

keit ausgeben, zu entlarven. .

Wirksam arbeitet sic mit vermeintlieher
Sinnestauschung. Die Ubertreibung macht

nicht Halt vor den Grcnzen der Unberechen-

barkeit
- der Ratlosigkeit

# der Irritation.

Im Gegenteil, sie en'twiekelt Haltungen in

vielféiltiger Weise ffir anderes, um dem Knast

der Eindimensionalit'zit cin Schnippchen zu

schlagcn.
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Die Uberhdhung als Methode vcrtraut

oder verstéBt in einer Zeit maBloser chrrei-

zung dcr Sinne den >vkiinstlcrischen Schein<<,

sie entwickelt ein Verhiiltnis zu Elementcn

individueller oder kollektiver Rebellion in

der Kunst. Sic verarbeitct Erfzihrungen oder

verwirft sie. Das Experiment findct nicht im
luftleeren Raum (Elfenbeinturm) statt, son-

dern korrespondiert stéindig mit dcr gesell-

schaftlichen Wirklichkeit, um sic im gleichen
Moment wieder verlassen zu kdnnen.

Die Verbindung von Kunst und Utopie be-

'

ruht wesentlich auf dem wciten Spielraum der

eigenstandig entstandenen Assoziationen im

Vcrhaltnis KfinstlerIn/Publikum zu dcr unge-

heuren Menge an kiinstlerischen Mdgliehkei-

ten, die die Welt der Wirkliehkeit um Vicles

iibertrilft. Uberhc‘ihung bezeichnet Vorgiinge

detaillicrt; setzt der Willkiir und Belicbigkcit

cine Haltung und damit den ch der produk-
tiven Aneignung des Materials entgcgcn.

Der Zuwachs des Materials durch Vision

bestimmt die Qualitat des kiinstlerischen Pro-

dukts. Das MaB ist die Bildung neuer Wirk-

lichkeiten, die dem Abbild — der Naehah-

mung
— entgegensteht. In der Uberhdliung

wfiehst die Wirklichkeit. Die Harmonisierung

der Welt dutch bloBe Nachahmung vcrgré-

Bert die Geschwindigkcit des Vernichtungs-

prozesses von Bewegung und Experiment.

Den >>t6dlichen Generalisierungem {511: die

Uberhéhung als Methode zum Opfer. sie er-

zwingen die Trennung von Kunst und Utopie.

Sie berauben die Kunst ihrer fiktivcn Ele-

mente, werden beschreibcndc Asthetik, ent—

gestalten die Kunst und liquidieren ihren ver-

wandclnden Charaktcr.

Die Reduktion auf Naehahmung und Illu-

stration des vorgefundenen Materials als Gc—

gensatz zur Verwandlung ist konservativ. Sic

unterscheidet sich wesentlieh von der Uber-

hohung durch die Vereitelung sozialkritischcr

Intentionen. Ihre Mittel sind bedingungsloscs
Einversténdnis und nicht die Konfrontation,

Briiche oder Distanz.

Die Nachahmung strebt dcr Ganzhcit ent-

gegen, harmonisiert Wirklichkeit und mystifi-
ziert das Verhaltnis von Kunst und'Rcalitiit.
Eine Begegnung von Kunst und Politik findet

jedoeh statt, wenn cin Mit- und Gegeneinan-
der in einer standigen Uberpriifung dcs Ver-

haltnisses mdglich ist. Das Verhiiltnis beider

zueinander ist bestimmt dureh die Gleichzci-

tigkeit der Vorgange, die die Eigenbewegung
dcr Kunst in Zusammenhang mit den zu ver-

andernden Verhaitnissen bringt.

Dinge der Innen~und AuBenwclt werden

beobachtet, montiert, verwandelt, in die Zu—

kunft projiziert und in die Gegenwart zuriick-

gewlorfen. Der ambivalentc Charakter von

Kunst und Politik wird, wenn er zu einem cin-

deutigen Verhaltnis gezwungen seinsollte,

den Graben zwischen Aufbruch und aufrijh-

rerisehem Drang nach knltureller Zcrstorung
'

gegen die Identifikation zu Gunsten des Lctz—

teren verschicben. Die ausgegrcnzte Scitc

wird dem Irrtum einer neuen Ordnung und

der Macht dcr Zwange fiber die Utopie mit

der Moglichkeit einer freien selbstbestimm-

ten Wirklichkeit begegnen. Nun wird die

Kunst nicht mehr zur Harmonisierung der

Wirklichkeit beitragen, sondern sic kann die

Menschen als standigcr innerer und éiuBerer

Unruheherd auf dem >>steinigen Weg in die

Freiheit<< begleiten.
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1937, mitten in Biirgerkrieg und Revolution

in Spanien, wurde in Valencia ein antifaschi-

stischer Schriftstellerkongrefl abgehalten. 50

Jahre danacli, wurde mit einem neuen Kon-

grail fiir Kiinstler die Erinnerung an diesen

ben‘ihmten Kongrefl abgefeiert. Kjartan

Fifigstad, einer der interessantesten Schrifts-

teller Norwegens hat diesen Kongrell besucllt

und seine subjektiven Eindriicke fiber die

heutigen literarischen >>Griiilen<< festgelhal-
ten. Die Ubersetzung erfolgte aus nynmrsk,
eine der beiden offiziellen norwegiscllen
Sprachen. Der Originaltext erschien in Norsk

Litteraer Arbok 1987, Verlag Det Norske

Samlaget.
Jiirgen Wierzoch

Auf der Brust des weiBen T-Shirts steht mit
‘

groBen Buchstaben King Kurt. Ich kenne die-

sen Kénig Kurt nicht und erhasche nur die

Umrisse eines Fabeltieres mit Guitarre, wih-

rend der Keri mit dem T—Shirt von der StraBe

kommend den Speisesaal passiert. In der Kii-

che steht sein Vater und schliigt aus Eiern

und Olivenol Mayonnaise. Durch die Kor-
‘

deln in der Tfiroffnung zwischen Speisesaal

und Kiiche sehe ich, wie sich der junge Konig
Kurt wortlos beugt und den Vater sachte auf

die Wange kfisst. Der Alte, mit weiBer Sehiir—

ze und Joggingschuhen, schlégt unangefoch-
ten weiter.

>Zwei Bier und ein Cola nach Tisch 5!<,

schreit die Mutter des jungen Mannes. >Und

beeil dich ein bchhenl< Sie ist es, die im Spei—

sesaal serviert. Oder besserLSie regiert, a'l-

leinherrschend — als Konigsmutter oder Prin-

zessin. Ihre Worte sind Gesetz. Ohne Hast

trottet der junge Kénig Kurt raus in die Bar

und beginnt mit Flaschen und Gléisern zu

klappem.
Der Speisesaal hat 7 Tische. DrauBen in

der Bar stehen Leute Schlange, mit dem Glas

in der Hand und warten auf einen freien

Platz. Der Raum hat —' halbhoch — kiihle

Fliesen, einen elektronischen Ventilator un-

ter der Decke. In der leichten Brise unter

dem Ventilator leitet die Konigsmutter in der

Restaurantdynastie mit barscher Miene die

Geschiifte. Der Empfang, den wir erhalten,

ist fiirstlich. Wir haben Erbsensuppe geges-

sen mit gebratenem Schinken und danach ge—

bratenen Tiimmler mit vielen Tomaten und

Zwiebeln.

Nur einmal Wird die Konigsmutter wirk-

lich grimrnig, niimlich auf die Frage, ob der

gebratene Tummler auch frisch ist. Da schaut

sie streng auf uns herab und versichert, daB,

selbstverstiindlich alles, was sie serviert,

frisch ist, die Tummler kommen eb‘en aus

dem Meer, die Feigen und Morellen zum

Nachtisch sind frisch vom Baum gepflfickt.
Fur Artischoken ist es zu friih im Jahr, darum

werden diese nicht serviert, obwohl sie auf

dem Menu stehen. Es ist eine Mahlzeit, die in

den meisten Orten der Welt fiir Geld nicht zu

kaufen ist.... .

Ruhiger Samstagnachmittag im Viertel um

den Ruzafa-Markt. Der Mittelmeerwind séiu-

selt warm in den Baumspitzen fiber uns. Wir

uberqueren die angenehme Avenue, gehen

auf der Schattenseite dureh die leeren Stra-

Ben im alten Zentrum, mit dem Hotel Victo-

ria, dem legendéren Pressehotel des Burger-

kriegs, dem Hotel aus Nordahl Griegs »Spa-

nischer Sommer«, aus »Jung muB die Welt

noch sein<<, dem Hotel des 2.antifasehisti-

schen Schriftstellerkongresses im Juli 1937.

Die Zimmeretage ist zu einer Bank gewor—

den, die sich duster und dunkel um die stillen

Medien schlieBt,.— Geld und Macht. In der

geréiumigen Barlandschaft neben dem Speise—
saal in der ersten Etage, ist es still und in den

braunen Lederstiihlen sitztniemand. TV &

Relaks steht auf einem Schild am Eingang.

Schamvoll versteckt sich ein einarmiger Ban-‘

dit hinter einer Séiule, das Fernsehen knattert

nordamerikanische Videobilder im Maschi-

nengewehrtakt. In vielen Sprachen, auch der
'

spanischen, Wird der Bfirgerkrieg der Zivile

Krieg genannt. In der Bar irn alten Hotel Va-

lencia sind wir an einem der Frontabschnitte

des zivilen Kriegs in der Medienlandschaft, —

dem unablfissigen Eindringen des Bilder-

stroms in unser personliches und kollektives

Gedéichtnis, in Geschichte, Zusammenhang,

Reflexion, Gespréich, Nachdenken.

Die Bar ist dunkel und kiihl und geformt
wie ein Grotte. Das Fernsehcn flimmcrt auf

den Hohlenwfinden. Wir schauen nicht hin,

es schaut auf uns, wir sind drinnen in einer

victorianischen Ausgabe von Platons Hohlen-

metapher. Ein weiBgcklcideter Kellner

taucht plotzlich aus dem braunen Schatten

des Raums, spricht freundlich mit uns, ser-

viert Kaffee und ein Glas, das nach Carlos I.

benannt ist, worauf er wieder in den Schatten

eintaucht. Doch nicht, bevor er um die Kil-

che’ gezeigt und den Unterschicd zwischcn
I

den 3 spanischen Wortern fur Fliesen erkléirt

hat: losa und baldosa sind FuBbodcnflicsen

von verschiedener GroBe, azulejos fiir die

Wéinde. ,

So wissen wir das. Wir gehen zurfick zu

den versehlissenen Lederstfihlen. Der erstc

Saal im Hotelgebéiude liegt in Hohc der

Baumspitzen der Avenue. Durch die offcnen

Fenster sehen wir wie der Wind in den Pal-

menkronen rfittelt, sehen das Spiel von Licht

und Schatten im Laubwerk und sehen den

Wind sich verfangen,
~ in unsere Stille, in die

Gardinen, in die hohen Topfpflanzen auf

dem FuBboden, in die weiBen Deckcn, die

auf den Tis‘chen im Speisesaal flattern.

n.
_

»Zu Viele von uns haben Reden gehaltem,
schrieb Nordahl Grieg nach dem antifaschi-

stischen SchriftstellerkongreB 1937. Doch er

schrieb in einer der am seltensten gesproche-
nen Sprachen der Welt und es ist kaum wahr—

scheinlich, daB seine Aussage die Redelust

auf Dauer gedémpft hétte, obwohl schon an-

dere als die norwegisch Sprechenden die Bot-

schaft verstanden.

In der,Er6ffnungsrede zum KongreB fiir

Kfinstler und Intellektuelle, der im Juni 1987

die Erinnerung an den berilhmten KongreB
wéihrend des Bilrgerkriegs feiern soil, erziihlt

Octavio Paz, der mexicanische Poet, daB

1937 eine Gruppe von KongreBteilnchmem
an die Front aufs Universitéitsgcléindc bei M21-

drid reiste. Nachdem sie durch die Gebiiudc,
die einmal Vorlesungsséile, Auditoricn, Aula

und Bibliotheken waren und nun zu reinen

Festungen ausgebaut, gegangen waren, er-

reichten die Delegierten einen militérischen

Posten, bestehend aus Sandsficken und Mau-

ernblocken. Der Offizier, der sie herumffihr-

te, deutete mit Zeichen an, still zu sein. Von

der anderen Seite der Mauer waren deutlich

Stimmen und Gelz'ichter zu horen.

>Wer ist das?< fragte fliisternd ein Delegier-
ter.

>Das sind die Anderen<, antwortete der

Offizier. Und Octavio Paz ffihrt weiter-aus:

>>Die Antwort machte mich nachdenklich und

danach unendlich verzweifelt. Plotzlich und

ein ffir alle Mal hatte ich entdeckt, daB der

Feind menschliche Stimmen hat.«
'V

1937 war Octavio Paz ein junger Mann mit

vagen kommunistischen Sympathien und mit

einem Buch hinter sich. 50 jahre spiter ist er-

ein herumwandelndes ideologisches Monu-.

ment. Wenn schon geredet werden soll, hu-

manistisch und antikommunistisch, z.B. auf

der Buchmesse in Frankfurt am Main oder

auf dem Osloer Poetry Festival, ist Paz der

Richtige. Auf dem KongreB in Valencia, der

den SOsten Jahrestag des Widerstandes gegen
den Faschismus feiert und die Verteidigung
der legalen Regierung Spaniens, ist er Ehren-

préisident und ideologisehe Frontfigur. Der

._4
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Lyriker Rafael Alberti, der auch 1937 dabei

war, ist weiterhin Kommunist und daher

nicht Ehrenprasident. Und der deutsche Wal—

ter Janka ist weder ein bekannter Autor, noch

Ehrenprasident. Er ist Drucker, 1914 in

Chemnitz geboren, gleichaltrig mit Paz. Zu-

sammen mit seiner Frau ist Janka mit dem

Auto von Ostberlin zum KongreB gefahren.
Im Gepaek hat er einen Redebeitrag und eine

Biografie, die eine klassische zentraleuropai-
sche Lebensgeschichte des 20. Jahrhunderts
erzahlt.

Schon 1933 wurde Walter Janka von den

Nazis wegen antifaschistischer Aktivitiit ver-

haftet. Bis 1935 sitzt er in deutschen Gef‘a‘ng-
nissen und'Konzentrationslagern. Im selben

Jahr verliert er seine deutsche Staatsbijrger-
schaft und wird an die Tschechoslowakei aus-

geliefert. Im Herbst 1936 kommt Janka nach

Spanien und tritt in die Internationalen Bri-

gaden ein. Als gemeiner Soldat und spater als

Offizier kampft er in der 11. Brigade des

Thalmann-Batallions bei Jarama und Guada-

lajara. Von 1937 bis zum Zusammenbruch

der Repbulik, ist Janka Kommandeur des

491. Batallions der 27'. Division unter den

‘Kampfen in Aragon und Katalonien. Drei

Mal wird er sehwer verletzt. Nach der Nieder—

lage warten zunachst 2 Jahre in franzosischen

Konzentrationslagern. 1941 gelingt es ihm

nach Mexico zu kommen, wo er bis 1947

bleibt. In diesem Jahr kommt er zuruck nach

Ostdeutschland, wo er seither gelebt hat, zu-

nachst als Verleger, Journalist und Dramati-

ker, um danach ein stilles Leben fiir Kinder

und Enkel als Pensionist zu fiihren.

Am Freitag, dem 19. Juni 1987 5011 Walter

Janka in einer Podiumsdiskussion das Wort

erhalten iiber den Bilrgerkrieg, gesehen mit

den Augen der Anderen. 50 Jahre nach dem

Burgerkrieg hat Octavio Paz herausgefun-
den, daB die faschistischen Feinde von da-

mals mit menschlicher Stimme sprachen.
Wird er auch seinen ideologischen Gegnem
von heute das Recht geben, ihre menschliehe

Stimme zu gebrauchen?

Reehtzeitig hat Janka der KongreBleitung
seinen Beitrag zur Podiumsdiskussion ge-
schiekt. Am Vormittag, an dem die Diskus—

sion stattfinden soll, teilt ihm dcr Diskus-

sionsleiter, der nicht unbekannte Romanau-

tor Juan Goytisolo, mit, (1218 sein Beitrag
d0ch nicht paBt. Aber er k6nne ihnja von sei-

nem Platz im Saal aus beisteuern. — Das
Treffen beginnt pathetisch damit, daB Goyti-
solo vom Podium her Janka aufruft: >Ist Herr
Janka hier? Ist Herr Janka hier?<

Herr Janka ist nicht hier. Herr Janka reist

von Valencia nach Hause, ohne die Moglich-
'

keit erhalten zu haben, seine menschliche
Stimme zu gebrauchen. Der Bfirgerkrieg
wird nicht mit den Augen der Anderen gese-
hen.

Am Naehmittag desselben Tages gibt’s ei-

ne neue Podiumsdiskussion, fiber Intellektu-

elle und_Gewaltanwendung. Unter den Po-

diumsteilnehmern sind 2 Exilcubaner, aber

keiner, der Castros Cuba verteidigt. Die Exil-

cubaner sagen beide, daB Cuba unter Castro

ein einziges, groBes Gefangnis ist. Endlich er-

halt Lisandro Otero aus Cuba das Wort —

vom Saal her —

um sich gegen die Beséhuldi-

gungen zu verteidigen, ein intellektuellerGe-

fangniswarter zu sein. Lisandro ist ebenfalls
nicht sehr gliicklich mit seinem Wortbeitrag.
Und das eine Wort‘ gibt das andere. CIA! Fa-

schist! —

Daniel Cohn-Bena’it greift ein, so als

befande er sich immer noch 1969 in der Stu-

dentenversammlung in Bergen oder Berlin.

m

Die Diskussion fiber Intellcktuclle und Ge-

waltanwendung endet mit einem Handge-
menge, bevor der Diskussionsleitcr dic Ge-

miiter beruhigen kann und verbietet, mehr

fiber Cuba zu sagen.

Doch das war cin Stich ins Wespennest.
All die byzantinischen Intrigcn fiber Prestige,
Politik, Macht und Positionen, welehe die

Vorbereitungen zur Konfercnz gepragt ha-

ben miissen, kommen an die Oberlléiche.

Thronbesteiger, Palastrevolutioniire, Rache-

morde, Vfitermorde. Der Streit zwischen den

literarischen Ffirstenhausern von heute, ist

schon in den chaissancc-Tragédien von

William Shakespeare und Christopher Marlo-

we geschildert.
Fiir den Antikommunislen Paz und fur

Goytisolo, Jorge Sam/mm und die anderen

Stalinisten von gestcrn, die jetzt ihre stalini-

stische Vorzeit exorziercn wollen, habcn die

Feinde von damals, d.h. die Faschisten,
schlieBlich menschliche Stimmcn bekommen.

Doch ihren Feinden von hcutc, d.h. den

Kommunisten, die in Spanien fur die Vertei-

digung der Demokratie gcgcn den Fasehis—

mus kéimpften, Wird das Wort verweigert.
Hier ist niemand aus Nicaragua. Redcrecht

erhalten auch nicht jene, die ein kleines, kari-

bisches Land gegen imperialistische Ausbeu—

tung und organisierte Kriminalitiit verteidi-

gen
— trotz aller seiner Fehler und Mange].

Der KongreB von 1987 ist sowohl eine

Aufffihrung in Antikommunismus, als auch

eine Demonstration Von »Pluralismus« in der

»offenen Gesellschaft<<. Dieser Pluralismus

verweigert einem alten, deutschen Antifa-

schisten den Rednerstuhl, weil seine Meinun-

gen unbehaglich sind. Und dieser Pluralismus

arrangiert eine Diskussion fiber Cuba mit

aussehlieBlich Exilcubanern auf dem Podium.

Das ist erschreckcnd und lehrreich. Das

zeigt, wie der Pluralismus sich formal in einer

pyramidalen, hierarchischen Struktur organi-
siert, in einem literarischen, seholastischen

System, das so aussieht:

An der Spitze Ehrcnprasidcnt Paz.

Unter ihm das Exekutivkomitee.

Unter diesem die Teilnehmer dcr Podiums-

diskussion

Unter diesen wiederum jene, die Beitriige zur

Konferenz liefem, doch diesc nicht vortragen
diirfen.

Und unter diesen die gemeinen Teilnehmer

der Konferenz.

Und unten, am Boden der Pyramide, die Be—

volkerung von Valencia, die im Saal anwe—

send sein darf.

Demokratie und individuelle Freiheit set-

zen Gleichheit voraus. >>Der Einzelmensch

kann nicht frei sein, wenn nicht alle frei sind,
wenn nicht alle gemeinsam frei sind<<, wie Ha—

bermas es ausdrfickt. Pluralismus ist Hierar-

chie, also Ungleichheit. Der KongreB in Va—

lencia 1987 zeigt zweierlei: Er zeigt, daB die

kulturelle Hegemonie in der europaischen
(jedenfalls der lateinischen) Intelligenzia ge-
wechselt hat. Und er demonstriert, daB Plu-

ralismus Ungleichheit bedeulct. Das Wort ist

frei, doch fiir einigc ist es freier, als fur ande—

re.

III.

In katholischen Landern wird ein Donnerstag
im Juni mit arbeitsfrei und langen Prozessio-

nen durch die StraBen geleicrtFfir eincn

Skandinavier, mit Luther und Pontoppidan
(Henrik Pontoppidan (1857—1943), diini-

.4



scher sozialkritischer Sehriftsteller, Anm. SF-

Red.) als Hintergrund, ist Corpus Christi, der

Name dieses speziellen, heiligen Donners-

tags, ein nicht kleines, religioses Mysterium.
Sollte nicht nach Christi Himmelfahrt und

Pfingsten die Wanderung Jesus’ auf unserer

si'mdigcn Erde, sein Leiden, Tod, seine Auf—

erstehung und Himmelfahrt, ein abgeschlos-
senes Kapitel sein?

So 153: sich fragen und auch nicht zehn

weise Katholiken, mit zusammen 100 Jahren

Aufenthalt in Nonnenschulen hinter sich,

konnen darauf ohne weiteres anworten. Erst

cinige Wochen sp'ziter erhalte ich einen Brief

aus Parma, wo ein italienischer Philosoph,

Spezialist fiber den Begriff der Arbeit bei

Marx, nach einem Quellenstudium erkléren

kann, daB erst die Gegenreformation im 17.

Jahrhundert >Corpus Christi< gestiftet hat,

Um die Eucharistic zu feiem, d.h. das aller—

hciligste Abendmahlsbrot, als Christi reinen

Korpcr. Dies als Polemik gegen die Prote-

stantcn und skeptischen Lutheraner, die der

Symbolischen Seite des Altargangs ein grofie—
res Gcwicht beigemcssen haben mfissen.

DaB der internationale' KongreB fiir Intel-

lektuelle und Kunstler 1987 im Hauptland der

Gcgenreformation an den Tagen rund um

Corpus Christi stattfindet, wirkt verstfindlich.
I'Iier gibt’s viel neukonvertierte Glut und in-

quisitorischen Eifer. Wahrlich ist auch die po-

litische Gegcnreformation der 8()er eine gro-

BC Koalition. Hier treten umgewendete
(Chen: umgewendcte, doeh sonst unveriin—

derte) Stalinisten in einem heftig gemischten
Chor auf, der das ideologische Desperanto
der lctzten Tage singt, zusammen mit alten

Liberalen, neuen Dissidenten und verbisse-

ncn Trotzkisten, wie dem Franzosen Casto—

riua'is (den wir fur cincn in Paris lebenden

Grieehen und libertéiren Sozialisten halten,

Anm. SF-Red.) Die Harmonie ist ergreifend,
herzzcrrcissend und betiiubend. Stephen

Spender — als einziger
— muB sich erheben

und das Gedenkcn an Kommunisten verteidi-

gen, die wéihrend dcs spanisehen Burger-

kricgs fielcn. Dariibcrhinaus ist >>Stalinimus<<

das Stichwort, wclches die Geschiehte hin—

Wngzlubert und alle abweichenden Ansich—

ten brandmarkt. Der Triumph des Stalinis-

mus als Ami-Stalinismus.

.

Natiirlieh sind da auch Redner, die nicht in

die Litanci dcr politischcn Gegcnreformation
emstimmen. Der sehr englisehe Historiker

Peter Burke spricht sehr gut fiber das Verhélt-

“.15 zwischcn Mikrohistorie und Makrohisto—

TIC, zwischen Hoehkultur und niederer Kul-

tur. Der Paliistincnscr Fawez Traboulsi erin-

ncrt an Beirut als das gcgenwartige Guerniea

Und indirckt an die politischen Konsequen—
Zen dcs Eurozentrismus. In der hierarchi-

SChCn Miinnerpyramide kommt Ebba Has-

lmzds Beitrag iiber Feminismus im Norden

zunr rcchten Zeit. Und die ltaliener halten die

KONG kfihl. Der Autor und Pessoa-Experte
Antonio Tabucchi spricht schon fiber das lan-

ge ‘Gediichtnis der Literatur gegen das mon-

§m§sc Vergessen des Bildcs. Wann wird die

.ltflllenische Literatur der 80er in Skandina—

Vllen entdeckl? AuBer Tabbucchi selbst: Da-

mele dc] Giudice, Gesualdo Bufalino?

A

Weitere auf der Rednerliste: Georges So-
r

If" Hans Christoph Buch, El Pais-Redakteur

Cebr'imz, Agnes Heller, Jorge Edwards, Stan-

1‘3)’ Tigerman: all zu viele hielten all zu viele

Reden,

IV

Von Valencia fuhr ich fast direkt nach

Moskau und Armenien, wohin ich auf Einla-

dung des sowjetischen Schriftstellerverban-

des gereist war. Der Eindruek ist derselbe
—

zwei Lander, beide in Starker Verénderung

begriffen. Die Literatur, die Schriftkultur, ist

nicht das Medium, in welchem Veriinderun-

gen zuerst und am stéirksten zum Ausdruck

kommen. Das gilt fiir die sowjetische Pere~
'

strojka und das gilt ffir die spanische Transi-

cién, die Demokratisierung nach Franco.

Wenn die Version des Marxismus’ der Grou—

chos nieht die herrschende ist, so tendiert der

Marxismus-Leninismus zu marxistisch-lennm

nistischem Pop in Moskau und Zu Marxismus-

Hellenismus in den transkaukasischen Repu—
bliken.

In Spanien ist es deutlich, daB der Kon-

greB fiir Kunstler und Intellektuelle in Valen-

cia 1987 ein vollig anderes Ziel hat, als die Er-

fahrungen vom Burgerkrieg zu deuten und

diese Einsicht zum Verstehen der ‘Welt, 50

Jahre spéter, zu benutzen, Fiir die Hauptper-
sonen des Kongresses handelt es sich um die

Teufelsaustreibung friiherer stalinistischer

Siinden aus ihren eigenen Korpern. Octavio

Paz ist als literarischer Hohepriester berufen,

der Siinden vergibt und ewiges, literarisehes

Leben versprieht. Doch, wenn einer, der

sagt, er babe in allem gefehlt, als er Stalinst

war, jetzt mit demselben Eifer behauptet, er

habe in allem reeht als Antistalinist — wie

kann man ihm glauben?
Ein Mann wie Jorge Semprun (am he

kanntesten als Manuskriptautor fiir Costa

Gavras) bleibt ebenso stalinistisch in seinem

Antikommunismus, wie er gewesen ist, als er

sich gegen abweichende Meinungen im Zen-

tralkomitee der spanischen KP wandte. Dort

war Semprun bis 1964 da'bei. Doch man hort

nicht auf Stalinist zu sein, nur weil man Anti-

kommunist wird. Ganz im Gegenteil, wie sich

zeigt. Und dieser stalinistische Antikommu-

nismus ist die deutlichste Bedrohung gegen

freien Meinungsaustausch, gegen die offene

Diskussion von ldeen, gegen das Naehden-

ken, im Kongrefisaal in Valencia, in den hei-

Ben Junitagen 1987.

Die Vormittagsschicht am niichsten Tag

muB unterbrochen und der Saal geraumt wer-

den, wegen einer anonymen Bombendro-

hung. Corpus Christi ist der Tag, an dem der

heiBe Sahara-Wind fiber’s Mittehneer kom-

mend, die spanische Ostkiiste erreicht. Ein

spanischer Soziologe, mit einem Charme, der

Vom Rednerstuhl her die Zuhorer dazu

bringt, begeistert zu nieken und zu liicheln bei

Begriffen wie Industriegesellschaft, Gesell—

schaftsformation und Dismodernismus (als

Ersatz fiir Postmodernismus), versteht es au-

genblicklich, mich ffir den Gedanken zu be-

geistern, einen Abstecher nach Albulera zu

maehen. Dort ist es schon und léindlich und

gutes Essen aus dem Meer servieren sie auch.

Albufera. Hort sich gut an.

Wéhrend der KongreB wieder in Gang

kommt und der Soziologe weiter redet —

iiber Konsensproduktion und Kommunikolo-

gen und Dismodernismus, finde ich die Hal—

testelle des Busses nach Albufera. Der Bus-

fahrer ist die reinste Hilfsbereitschaft. >Albu-

ferak >Natijrlich geht ein Bus nach Albufera!<

>120 Peseten kostet die Tour. Such dir einen

Platz.<



Umgeben von Badegasten mit Strandmat-

ten und kurzen Hosen, fahren wir durch die

AuBenbezirke von Valencia. Zunéichst in

Richtung Hafen, El Grao, wo ich mal vor 15-

20 Jahren war und noch historische Ereignis-
se erinnere, wie das als ich von‘ einem freund-

lichen, jungen Madchen schwarze Mokassins

kaufte. Ein Stfickchen aus der Stadt haben

wir so das Mittelmeer auf der linken Seite,
wie ein blaue Gardine zwischen Himmel und

Erde. Daserste Dorf, siidlich von Valencia,
heiBt Saler. Es macht in jeder Hinsicht einen

sympathischen und‘charmierenden Eindruck.

Ich werfe dem Fahrer einen fragenden Blick

zu. Er verneint mit Kopfschiitteln, reiBt das

Lenkrad hemm und schwingt hinunter, dem

Strand entgegen. Nein, noch nicht Albufera.

Vom Badestrand von Saler fahren wir zu-

riick durch das Dorf. Dann direkt auf die Au-

tobahn. Die Landschaft ist flach und moorar-

tig. Wir rasen weiter. Mir schwant nichts Un-

gutes. Der Fahrer bremst plétzlich und der

Bus halt. Auf der rechten Seite der Strasse

liegt ein groBer Binnensee. Der Fahrer tiffnet 7‘

die Tfir. Bitte schén: Albufera.

Albufera.
'

Ich steige aus. Der Bus féihrt weiter. Ich stehe

alleine auf dem endlosen Asphaltstreifen.
Auf der rechten Seite des Asphalts wéichst

aus der Sanderde trockener Fichtenwald und

Riedgras. Weit hinter dem Fichtenwald ragen
die Spitzen einiger moderner Wolkenkratzer.

Ich drehe mich um. Stehe mit dem Riicken

zur Strasse. Ein kleiner, grasbedeckter Ab-

hang ist das Einzige, was sie vom See trennt.

Ein schmaler Pfad ffihrt zum Wasser. Da un-

ten liegt eine Anlegestelle, an der zwei Ru-

derboote vertaut sind. Zwei Manner sitzen im

Schatten eines zerzausten Baumes und es

sieht so aus, daB sie die Boote ausleihen. Um

nicht zu hilflos auszusehen, frag ich rasch, ob

die Boote zu leihen sind. Ihre Lippen deuten

keine Verneinung an. Sie lésen die Vertau-

ung, ich tauche die Ruderblatter in das triibe

Brackwasser und rudere auf dem Albufera-

see. Ich habe Stadtbekleidung an und rudere

auf dem Albuferasee herum. Ein Hut ware

nfitzlich. Die Sonne brennt. Albufera ist kein

Dorf, wie ich dachte, sondern ein Binnensee.

So kann’s gehen. Auf der anderen Seite des

Sees, weit entfernt, erhebt sich das Land

kaum merklich fiber der Wasseroberfléiche.
Auf einem solch groBen See zu rudern, lad

zum Nachdenken ein. Keine Redner, die sich

gegenseitig Lécher in die Képfe schreien. Ich

rudere, versuche die Ruder so lautlos wie

méglich einzutauchen. Stalinismus und Stali—

nismus, ja, ja. Nach einer Viertelstunde
scheint mir, daB ich ehrenhaft zurfickrudern

kann. Mit einem unergrfindlichen Ausdruck

nimmt der Ausleiher Tross und Geld entge-

gen.

Was nun? Kein Bus ist zu sehen, doch die
'

Autoschlange in Richtung Stadt nimmt zu.

Wahrend die Bootsleute das Ruderboot ver-

i tauen und sich anschicken, vergeblich auf

neue Kunden zu warten, kreuze ich die Stra-

Be und gehe in den Fichtenwald, in Richtung
Wolkenkratzer. Aber ich hatte bessere Schu-

he haben sollen. Mit Sand in den Schuhen
denke ich an die Mokassins, die ich in Grao
kaufte und an das Madchen, von dem ich sie
kaufte und ziehe mein Hemd aus, krempel
die Hosenbeine hoCh. Und die Wolkenkrat-
zer kommen naher. Das sind moderne Bau-
werke mit Wohnungen, voll von Feriengiisten
und Leuten, die gliicklich in den Schwimm-
bassins auf den Dachem der Garagenbauten
plantschen. Doch kein Cafe in Sicht, keine
elende Bar, um den Durst zu stillen. Und
kein Bus. Auch Strand und das blaue Mittel-
meer sind nirgends zu sehen. Ich gebe auf,

Photo: Manfred Kampschultc

drehe mich um und komme wieder zur Aute-
strasse. Die liegt jcdcnfalls dort, wo ich SIC

vermute. Die Autosclilange ist jctzt zum Ste-

hen gekommen. Ich gehe, die Autos stchcn.

Nach 10 Minuten kommt ein Schild am Stras—

senrand: Saler 4 km. Die Sonnc brcnnt. Die

AUIO‘S Ger Wochenendtouristcn blasen cincn

heiBen Dampf von Abgasen auf mich. Am

Horizont kann ich den Umriss eines Dorfes

ahnen. Ich habe immcr noch Zeit zum Nach-

denken. lch gehe und gehe und gehe. Mir ge-

lingt es, dieBotschaft dcs Kongrcsses, an dem

ich teilnehme, in vier absurdcn Punktcn auf—

zusummieren:

l. Nicht General Franco gewann dcn Bur-

gerkrieg, das taten Dcmokratie und Mo-

narchie.

2. Die Kommunistcn trugen nichts bci zur

Verteidigung der legalcn Regierung und

der Demokratie in Spanien.
3. Der Stalinismus ist die gréBte Gefahr, die

heute Latein-Amerika bedroht.
4. Die demokratische Hoffnung heute ist

Guatemala, von dem immcr mit Respekt
und Enthusiasmus gesprochen wcrden
muB.

So sagen es jedenfalls die Herrcn, Paz, Sem-

prun und Vargas Llosa. Wiedcr und wiedcr

pauken sie die alten Begriffc dcr cinfachsten

Gedankengebaude der Gegenwart cin: Offe-
ne Gesellschaft, Geschlossene Gesellschaft.

Totalitarismus, Stalinismus.
Am Ende der StraBe erkennc ich jctzt das

Dorf Saler wieder. Aber ich habe noch so via!
zu gehen, daB ich das Absurde noch eincn

Schritt weiter treiben kann. Die Konklusion
muB dann so aussehen: chn cs stimmt, daB
die Monarchie ein wichtiger Grant fiir cine

demokratischc Regierungsform ist und wenn

es stimmt, daB die Demokratie hcutc auf dem
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Vormarsch in Latein-Amerika ist (abgesehen
von Cuba und Nicaragua), dann muB die Ab-

wesenheit von stabilen Monarchien der wich-

tigste Mange] der Volksregierungen in La-

tein-Amerika sein.

Ich sehe das Dorf Saler nur noch einige
hundert Meter vor mir, mit Zeitungsstand,

Bushaltestelle, Cafe. Da habe ich eine Vi-

sion! Beide, Octavio Paz und Mario Vargas
Llosa haben alte, romische Kaisemamen.

Oktavian und Marius. Die Losung ergibt sich

von selbst: Sowohl in Mexico, als auch in Pe-

ru, sollten die Dichterhauptlinge jeder seine

Dynastie grfinden.
Konig Oktavian 1. von Mexico!

Konig Marius 1. von Peru!

5 Minuten spater habe ich einen groBen
Teller der kalten Gemiisesuppe bekommen,

welche die Spanier gazpacho nennen. Das

kalte Licht des Nachdenkens meldet sich

auch. Ich denke, daB diese Sache mit den

Dichterkonigen ja Platons Idee war und Pla—

ton war der erste Totalitatsdenker und Griin-

der der geschlossenen Gesellschaften, dem-

nach fast der erste Chef des KGB, wollen wir

den Freunden der offenen Gesellschaften

glauben. In ihrer Version wurde Platon der

erste und gréBte Verréiter gegeniiber dem

Gesellschaftsmenschen Sokrates, als er sich

Von der Gesellschaft zurfickzog und den Rest

des Lebens in der Akademie lebte.

Ein Teller mit gebratenem Tintenfisch lan-

det auf dem Tisch vor mir. Auf dem Biirger-

steig gegeniiber sammeln sich Leute an der

Haltestelle. Ich bin weder in Konig Marius’

noch in Kénig Octavians Reich, dagegen in

dem Konig Kurts! Ich bezahle das Essen,

iiberquere die StraBe, reihe mich in die

Schlange ein. Hier wird laut diskutiert, wann

def Bus wohl kommt und fahrt. >In einer

Stundel< >Nein, einer halben!< >Nein, er ging
Vor einer halben Stundek >Du kannst ruhig
cinen Kaffee trinken gehenk Indem ich die-

ses Vorhaben ausffihren will, kommt der Bus

wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Mit der

Schlange presse ich mich hinein. Schleu—

demd, mit groBer Fahrt hang’ ich an der Lei-
‘

nc bis nach Valencia.

V.

Als die Franco-Armee 1936 die AuBenbezir-

#6 Von Madrid erreichte,Bals'La Pasionaria
1hr leidenschaftliches No Pasanin! ausrief

und als die internationalen Brigaden in den

Streit um das Aushalten an der Front gerie-
ten, verlieB die legale, spanische Regierung
das >>einsame und feierliche Madrid<<, wie Ne-

ruda in >>Spanien im Herzen« schrieb und 20g
zur Ostkfiste, in die relative Sicherheit nach

Valencia. wahrend einiger, harter Kriegsjah—
re, war Valencia Sitz der legalen Regierung
“Dd Hauptstadt der spanischen Republik, ob—

WOhl Madrid das eigentliche Symbol des. Wi—

derstandes war. Immer noch steht das Hotel

Victoria im Zentrum der Stadt, ungeféihr so,

We damals, als die Welt noch jung war und

das Hotel iiberfijllt von auslandischen Ge-

Sandten und Brigadisten und Journalisten
“Dd Delegierten.

In spiiteren Jahren, in der Ubergangspe-
“Ode driickte der Wechsel von der autokrati-_
SChefl Regierungsform zur pluralistischen De~

Tohratie, seine drastische Pragung auf das

taghche Leben in Spanien. Die sexuelle Re-

i'glution in Spanien startet an einem Freitag
76, Wie es heiBt. Kulturelle Energie, hinter

den vielen Jahren politischer Dammerung

des Franco-Regimes aufgebaut, brach plotz-

lich hervor. Selbst war ich in Spanien 1974

und danach vergingen 10 Jahre. Diese Zeit

markierte den Unterschied zwischen zwei un-

gleichen Gesellschaften und der grofite davon

war im Alltag zu beobachten, im, Lebenstil,

im taglichen Leben. Die Generationskultu—

ren, vor allem die massenmediale Ingendkul—

tur, hatte die anakronistische, francistische
Einheitskultur gespalten. All dies kam zum

Ausdruck in der Musik, Film, Video, neuen

Rauschmitteln und in Kleidern und Moden.

Auf diesern letzten Gebiet war Valencia

ohne Zweifel die Hauptstadt in den Uber-

gangsjahren nach Franco. Kleidermoden.

Die Stadt wurde die spanische Modehaupt-
stadt genannt. Spanische Modefachleute wa—

ren es, die das Schlagwort La arruga es bella

erfanden: Falten auf dem Kleidungsstfick
sind schon.

Je langer der internationale KongreB fiir

Kiinstler und Intellektuelle 1987 dauert, je
deutlicher wird es, daB der KongreB ideologi—
scher Ausdruck dieses Schlagwortes ist. Biir-

gerkrieg und Antifaschismus ist nicht mehr an

der Tagesordnung, sitzt nur noch da, in politi-
sche Falten gekleidet. Aber sind diese Falten

auch schén? Nachdem ich die Schneider von

fertiggesaumten, aber gefalteten Meinungen,
wahrend der Arbeit gesehen habe, ist es na-

heliegend, zu sagen, daB die politischen Fal-

ten der Modeschépfer a la Paz, Vargas, Sem-

prun nicht sehr schon sind. Aber elegant sind

sie, das ist so wahr, wie sicher. Wéihrend sich

der KongreB, irgendwo zwischen AmbiVa-

lencia und ValenCIA, dem Ende zuneigt,

wird die Stadt Valencia, vollends verdient,

auch den Platz als die ideologische Mode-

hauptstadt einnehmen.

In der Dammemng desselben Abends geht
die Corpus Clhristi Prozession durch die Stra-

Ben von Valencias altem Stadtzentrum, im

Viertel, in dem die Kathedrale steht. Der

Aufzug, der den grc’SBten religiosen Festtag

der Gegenreformation feiert, ist purer, spani—

scher Barock. Heilige und weniger heilige

Jungfrauen, eine nach der anderen, Katafal-

ken, Kruzifixe, Kustiimaufzug aus dem alten

Testament, tunikabekleidete Priester, die Fi-

schereiinnung (aus Albufera?) in ihrer fein-

sten Aufmaclhung, schallende Milité'umusik,

vollgestopfter Biirgersteig und dichter Weih-

ranch, Abgas und Konfetti fiber den Infante-

risten mit den aufgepflanzten Bajonetten,

mutig marschierend zum Kampf gegen die

Feinde der Wahrheit.

Den besten Beitrag hore ich am letzten

Tag des Kongresses. EsBist an der Zeit, Ge-

schenke zu kaufen und mit heim zu nehmen.

Ich stehe unten in der Hotelrezeption und er-

kundige mich. Luxushotel, adretter junger

Mann in Hoteluniform hinter dem Tresen.

Unter der Uniformjacke auf dem T—Shirt

mfisste Konig Kurt stehen. Er lichelt mir zu:

)Ja, was gibt’s?<
>Ich mochte geme wissen, wie lange heute am

Samstag die Geschéifte geoffnet haben?<

Er wird emst, schaut mich sicher an und sagt

in seinem koniglichen kastilianisch:

>Alle die groBen Kaufhauser offnen um 10'

Uhr und bleiben geoffnet bis acht am

Abend.< -

Heute ist ein guter Tag fiir den, der Geld

ausgeben will. Die Welt des Kapitals ist sehr

weise eingerichtet.

als Befreiung?
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Theologie

FritzGtide: Weglos lm Gestriipp. Atheisti-

sche Verlegenheiten vor der Religion
Rana Fecher: Lieber Gott und Gfittin als

Herren und Migde. Elga Sorges femini-

stische Theologie
- We“ as so schwer

ist, aus dem Patriarchal auszuwan-

dem. Lesbische Frauen in der Kirche -

Christine Wittrack: Weihlichkeitsmyihen
und Spiritualitfit

- Kuni ErbeI: Theologie
der Beireiung' Michaei Léwy: Die Kirche

der Arman. Marxismus und Religion
-

Helmut Thielen: Giaube als revolutio-

nare Lebenspraxis.

»Karl Marx hielt die Kritik der Religion fflr

beendet. Wie lebhafl und interessant

Religionsdebatten immer noch sein

konnen, zeigen die neuen Hefte von

U M B R u c H und ,Niemandsland‘.«
H. Kurzke in der FAZ vom 24. 10. 1987

Documenta: Labyrinth und Bummel-

plaiz -»Basel-Dazzel«: Messetagebuch
eines Kflnstlers - Marcel Duchamp

Vorsicht, Bficherl Kulturpolitische Noti-

zen
- Handel uml Wandel mit Bfichern

Das neue Heft istjetzt im Buchhandel er-

haltlich oder (bitte 7 DM + 1,40 Porto als

Scheck oder Brietmarken gleich mit-

schicken) direkt vom

Mainzer Landstr. 147, 6000 Frankfurt 1



Die siehere ideoIogische Bedachung geht
dem wilhelminischen Biirger abhanden, nun

schutzlos steuern sic der lauernden Katastro-
'

phe zu
— die kleinbfirgerliche Fassade birgt

die Apokalypse in sich. Seitdem gilt »We1ten-

de<<ials das expressionistische Gedicht iiber-

haubt‘iind ist mit einer Aura von Zauberhaf-

tigkeit umgeben, denn es schien, den Zeitge-
nossen zufolge, den antibiirgerlichen Protest

der friihexpressionistischen Generation von

Kfinstlern auf den Punkt zu bringen. Pathe-

tisch sehrieb J .R. Becher, er war noch DDR-

Kulturminister: »Diese zwei Strophen, 0 die-

se acht Zeilen schienen uns in ander'e Men-

schen verwandelt zu haben, uns emporgeho-
ben zu haben aus einer Welt stumpfer Biir-

gerlichkeit, die wir verachteten and von der

wir nicht wuBten, wie wir sie verlassen 5011-

ten.«
4

Scheinbar prophetisch nimmt es die fol-

genden Katastrophen vorweg, zusammcnge-
fiigt aus disparat erscheinenden Bildsplittern.
1m sbzialgeschichtlichen Kontext der Epoche
wird klar, daB die Simultaneitat nicht nur ein

Stilmittel war, sondern auch ein Erlebnis des

kulturellen und sozialen Wandels.

Berlin, vielleicht der groBte soziale

Schmelztiegel zu dieser Zeit brachte diese

Entwicklungen zusammen. Der 2. Industria-

lisierungsschub bereitete in gehorigem Tem-

po die Massenproduktion vor, moderne

(Technologien, Autos und Flugzeuge, Mas-

scnmedien, soziale Entwurzclung und An—

onymitéit brachtcn die geordnete Miinnerrie-

ge um den Kaiser ins Wanken.
’

>>Wer sind wir?

Wir sind die Menschen aus den groBen Stad-

ten. Herausgetrieben in die Luft gepfeilte Si1-

houetten zwischen Jahrhunderten. Wir sind

die, denen ein Aufenthalt auf dcr Haut

schmerzt; Sekunden dcr Enttauschung wiir-

den unvergeBlich brennende Wundcn dcr

Langeweile fiirs Leben. Es muB alles so

schnell voriiber, daB die Vergangenhcit zi-

schend wie ein StaubschweiB in die Luft

fahrt.‘Um uns di'e Luft muB zittern. Niemals

warten!« .

(Ludwig Rubiner: Der Dichter greift in die

Politik, vg]. Anm.1)

Jacob van Hoddis, anagrammatisch fiir

Hans Davidsohn 1887 inBerlin gcboren, sog

diese GroBstadterlebnisse ein (>>Dichtung am

Leben<<) und bannte sic in markante Zeilen.

Gegeniiber heute war-erzu Lebzeiten kein

'Unbekannter. 1909 griindete er mit Kurt Hi1:
ler und anderen den >>Neuen Club«, sp'éiter
dann das >>Neopathetische Cabaret<<. Haupt-
sachlich in Cafehiiusern wurden dann Aufru—

fe, Polemiken und Dichtungen (»fiir Aben-

teurer des Geistes<<) vorgetragen. Zeitschrif—

ten wie die Aktz'on oder Der Sturm erganzten
diese Offentlichkeit.

Damit diese nicht nur literarische Bewe-

gung nicht ganz in Vergessenheit geriit, will

der‘Arche Verlag, Zurich, die Veroffentli-

Chung expressionistischer‘ Texte fortsetien.
‘Eines dieser Biicher ist im letzten Jahr cr-

schienen »Jac0b van Hoddis —

Dichtungen
und Briefe, herausgegeben von Re ina Norte-

mann«.

ode‘r: Die“ Sprache istdie Bflrokratie

der Seele
’

, at

von
Um Mam "

Neben den Dichtungen und Briefen, enthalt
der voluminos'e Band (601) Seiten) Erinnerun-

gen der Zeitgenosslnnen, und ein Essay »Ja-

cob van Hoddis —

Grundsteinopfer dcs Ex-

pressionismus?«, in dem Regina Nortemann
Leben und Werk reflektiert.

Im Oktober 1912 wurde, wie auch heute

noch-fiblich, Jacob van Hoddis auf Veranlas-

sung seiner Angehorigen
— mit einer Injek-

tion widcrstandsunféihig gemacht — in eine

Berliner Anstalt zwangseingesperrt.
Seitdem wird J.v. Hoddis auch von seincn

Freunden wie E. Loewenson u.a. in einer Di-

chotomie Dichtung/Wahns'inn gesehen. »Er

‘war ein Opfer seines waghalsigen Experimen-
tierens mit sich serst. . . (Erwin Loewenson

1958). Fiir Psychoanalytiker und andere Psy-
chenkundigen hatte J.v. Hoddis ein >>Galgen-
lied<< Aparat:

‘

Das Ur-ich und die [ch-Idee

Gingen selbander im grime/1 Klee:

Die [chidee fiel hin ins Gras,
’

Das Ur-Ich wurde vor Schreck ganz blafl.
Das sprach das Ur- zur Ichidee:

»Was wandelst du im grfinen Klee?«
Da Sprach die [chidee zum Ur?

»Ich wandle nur aufdeiner Spur. «
—

2

Da, Freunde, hub sich grofie Not:

[ch schlug mic/z gegenseitig tot.

Fiinf Wochen spiiter fliichtet Jacob van Hod-

dis mit Hilfe Ludwig Rubinc'rsl (laut Fritz

Max Cahén hatte Rubiner ihn aus der Ner-

venheilanstalt entfiihrt) nach Paris und wohnt

in Rubiners Wohnung, die dicser gemeinsam
mit Carl Einstein gemietet hatte. In eincm

Brief an die Mutter will er verbindliche Ga-

rantien, daB >>jene medicinischen Belastigun-
gen von Seiten der Familic nicht mehr vor-

kommen<<, wahrend seine Freundc versuchen

einen psychiatrischen Gutachter zu engagie-
ren, der ihm die »gcistige Gesundheit<< atte-

stieren 5011. In cinem Brief (geschrieben von

A. Kronfeld, 1913, Arzt und Psychiatcr, ab

1932 Direktor einer psychiatrischcn Klinik in .

Moskau!) an E. Loewenson wird zugleieh das

Schizophrenie»Behandlungskonzept dcs be-

kannten Psychiaters Blculer bekannt »jene
tief in seiner psychischen Konstitution veran-

kerten Energien umzulenken . . . dann nur

am Beispiel ihrer direktcn praktischen Be-

friedigungsmoglichkeit (seine ironische Lyrik
wahnsinnig loben), driicken, das Andere mit

Zégern, mit Lacheln (aber nicht verletztcnd)
beiseitesetzen, so lange von »Ph'ase« spre-

chen, bis er selber, dcr ja doch letztcn Endes

sich selber und seinen Erfolg wi11, in die leich-

ter bcschreitbare Bahn eingeleitet<<.
Bleuler ging von der Theorie aus, die »nor-

‘

ma1e<< und >>gestortc<< Anteilc annahm. Er

pragte fiir die Pramisse das Etikett>>Schizo~

phrenie<< (Spaltungsirresein), »eine Neigung,
die eigene Phantasie fiber die Wirklichkeit zu

stellen.«

Spater greift er ldann auf genetische Ursa-

Chen zuriick, wie der Konig der dcutschen

Psychiatric, Emil Kriipelin, dcr den Begriff
»Dcmentia praccox« pragte und ein Klassifi-
kationsschcma entwarf, das in Untergruppen
unterteilte: ‘chephrenie (Jugendform dcr

Schizophrenic),.Paranoia usw. — Letzteres
als Szenc-Vokabular noch heute tief sozial
verankert — Die Subjektc richten sich selbst!

1914 wird Jacob van Hoddis wicdcr inter-

niert, Fluchtversuchc scheitern. cr kommt in

Privatpflege. Bis er 1927 2115 iigcrncingcfz‘ihr-
Iich<< und mit der Diagnose >>chcphrcnic<< in

eine Tubinger Anstall und spz’itcr nach Gop—
pingen geschleppt wurdc.

Die Krankenaktcn. auch im Buch von Re-

gina Nortemann vorliegcnd. beschrciben

deutlich die Entlastungsfunktion solcher Be-

richte, das Personal ist immcr im Vorteil dic

Versionen des >>Paticntcn<< anzuzwcifeln, um

die Kooperation zu erzwingen. Aus Visionen

werden dann Halluzinalionen‘ .

Kurz nach der Machtiibcrnahmc dcr Nazis

1933 wurde das »Gcsetz zur Vcrhiitung erb—

kranken Nachwuchscs« vcrabschicdct. >>Ras-

sehygienikem wie E. Rfidin waren in Amt

und Wiirden; Rfidin war Leitcr dcs genealo-
gisch-demographischcn lnstituts an dcr deut—

schen Forschungsanstalt [fir Psychiatric in

Miinchen und Mitarbeitcr Kriipclins. 1903

schon forderte er dic Zwangsstcrilisierung
von Trinkem. 1919 war er psychiatrischer
Gutachter von Ernst Teller; er atlcstiertc ihm

>>nervenkrank<<. Schon seit Mitlc dcr 2()cr

Jahre versuchten die Neuropsychiatcr dcn

massenstatistischen Nachweis zu crbringcn.
daB Schizophrenic vcrcrhbar isti Zicl war cin

»bevolkerungsbiologischcs Gcsamtkatasterm

das die Gesellschaft in >>Mindcrwcrtige<<.

»Durchschnittsmenschen<< und »hochwertige
Bevolkerung<< auftcilcn solltc. Schon vor ‘33

fusionierten §>Rasscriliygienikcr<< und >>Erbp~
sychiatem.

Jacob van Hoddis wurdc 1933 in die An-

stalt Bendorf—Sayn gcbracht und 1942 als lau-

fende Nr.8 deporticrt und irgcndwo in Polen

von Biederma’nnern in schwarzer Uniform er—

mordet.

Jacob van Hoddis war Jude. lm Gehcim—

Schreiben von Eichmann. Lcilcr dcs Judcn-

referats im RSHA. an die Stapo Koblenz

heiBt es u.a.: >>Zur Abbefordcrung dcr fiir dic

Evakuierung nach dem Ostcn noch in BC-

tracht kommenden Judcn wurdc mit der

Reichsbahn die Bercitstellung dcs Sondcrzu-

ges DA 22 am 15.6.42 ab Koblcnz nach lzbica
bei Lublin vereinbart. An dicscm Transport
sind beteiligt: Stapostcllc Koblcnz mil 450 Ju-

den, einsclhlieBlich der Schwuchsinnigcn aus
der‘ Heil- und Pflcgcanstalt Bcndorf/Rhcin

. .<<

Anmerkungen
] vgl. Ludwig Rubincr: Kiinstlcr haucn Barrika—

dcn, hrsg. von Wolfgang Hang, Luthlcrhand Lite-

raturvcrlag Darmstadl und Ncuwicd 1988. Vor—

wort, nach cincm Brief von Fritz Max Cahén an

Paul Raabe vom 16.11.1961).
Verwemlele Lilerutur:
Jacob van Hoddis. Dichlungcn und 13riclc,600 S. ,

5

farb. Zcichn., 128.—DM. Archc Vcrlag Ziirich, Edi-
tionen dcs Expressionismus.
Karl-Heinz Roth: Erfassung zur Vcrnichtung. Ber-

lin 1984

Erving Goffman: Asylc, Frankfurt 1972
Armin Stauth: Von wcgcn schizophrcn. Miinchcn

1984
'

Wambach: Der Mensch als Risiko. Frankfurt 1983
etc.

Empfehlcnswcrt auch: Paul Raabc (Hrsg.): Expres-
sionismus. Der Kampf um cine litcrarischc Bowe—

gung, Archc Vcrlag Zurich, '1965. :1987.
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Jacob van Hoddis:

>>¢ . . In 300 Jahrcn werden die Menschen sich

an den Kopf fasscn, wcnn die unset Leben se—

hen.« (Tagcbuch Georg Hcym, 10.12.1911)
2“ Anfang dcsselbcn Jahrcs »dieser trfiben
Und vor Wahnsinn knallenden Zeit« wurde

crstmals das bcrfihmt-bcrfichtigte Gedicht

»Wcltende« dcs Jacob van Hoddis in der von

Franz Pfcmfert hcrausgegcbenen Zeitschrift

”Der Dcmokrat<< vcréffentlicht.

Weltende

Dem Bilrgerfliegt vom spitzen Kopf der Hut.

In allen LL'iften hallt es wie Geschrei‘

Dachdecker stilrzen ab und gehn entzwei

Und an den Kilsten
— lies! man

—

steigt ilie .

Flut.

Der Strum [st da, die Wilden Meere hupfen

an Land, um dicke Dc'imme zu zerdracken.

Die meisten Menschen haben einen Schnup-

fen.
Die Eisenhahnen fallen von den Bracken.



»Ich glaube, daB die anarchistische Utopie
die menschlichen kreativen Moglichkeiten
und den Respekt vor dem Menschen am he-
sten gewfihrleistet, besser als das kommuni-
stische Modell, an dessen Gerechtigkeit ich

friiher geglaubt habe.«

Diesen Satz von einer Psychoanalytikerin
zu héren, ist zumindestens ungewfihnlich, ha-
ben sich die PsychologInnen doch zu einem

groBen Teil gar nicht mit gesellschaftlichen
Konzepten beschiiftigt, und haben linke Psy-
chologInnen es getan, so war es vor allem der

Marxismus, der zur Erweiterung ihrer Wis-
senschaft beigezogen wurde.

Versuche, Bezugspunkte zwischen dem

Anarchismus und der Psychologie herzustel-

len, Oder genauer gesagt: zwischen dem Men-

I

». . . ein Guerillakampfmi

Milt€ln<<

Anarchismus als historische Lebenserfahrung

Die damlas ffinfundzwanzigjéihrige Goldy Pa—

rin-Matthéy lebte in Csterreich, als in Spa-
nien die von faschistischen Generalen befeh-

ligten Militars dazu ansetzten, das demokra-

tisch-republikanische Spanien zu zerschla-

gen. Was fiir sie diese Ereignisse bedeuteten

und'was sie dazu bewog, mit den Internatio-

nalen Brigaden nach Spanien zu gehen, schil-

dert sie so:

schen- und Gesellschaftsbild der anarchisti-

schen Theorie und anthropologischen Kon—

zepten der verschiedenen psychologischen
Schulen, gibt es bisher kaum. An einem der

wenigen Versuche mitbeteiligt ist jene Frau,
von welcher der eingangs zitierte Satz

stammt: Goldy Parin-Matthe‘y. Zusammen

mit ihrem Mann, Paul Parin, und dem inzwi-

schen verstorbenen Fritz Morgenthaler bilde-

te sie sich zur Psychoanalytikerin aus; in Zii-

rich arbeiteten die drei bis vor kurzem in ei-

ner psychoanalytischen Praxis. Gemeinsam

unternahmen sie auch verschiedene For-

schungsreisen nach Westafrika; diese bilde-
ten die Gmndlage zur Entwicklung der Eth-

nopsychoanalyse, einer Forschungsrichtung,
welche in der Weiterentwicklung der Psycho-

von Heinz Hug

»Ich bin Schweizerin, in Gsterreich geboren
und aufgewachsen und habe dort den Natio-

nalsozialisnius hautnah erlebt. Schon seit

1930 war Osterreich durch das Anwachsen

der Nationalsozialisten in Deutschland und

im eigenen Land bedroht. A15 1933 Dollfuss

als Bund‘eskanzler an die Regierung kam, das

Parlament aufloste und den christlich-faschi-
stischen Stiindestaat ausrief, was man den

Austro-Faschismus nennt, beschloB die Ar-

‘

beiterschaft'mit ihren bewaffneten republika-

Goldy Parin-Matthéyiund Paul Parin bei cincm
Interview

analyse heute ein groBc Rollc spiclt.
Es sind vorerst lcbcnsgeschichtlichc Hin-

tergn‘inde, welche ‘dcn Zusammcnhang von

Anarchismus und Psychoanalyse im Werk

und der Tatigkeit von Goldy und Paul Parin

begrfinden. Sie wurdc 1911 in Graz geborcn,
1937 ging sie'nach Spanicn. Er stammt aus

Slowenien (geb. 1916) und studicrte in Zfirich

Medizin. 1944 gingcn beidc zusammcn nach

Jugoslawien, um auf der Scite der Partisancn

medizinische Zentren aufzubaucn. In cinem

langen Interview, welches Mitarbcitcrinncn

des alternativen Lokalscnders LORA im Jah-

re 1986 mit Goldy Parin—Matthéy fiihrten, be-
richtet sie von ihren Erfahrungcn in Spanien
sowie von ihren chrlcgungcn zum anarchi-
stischen Gesellschal‘tsentwurf.

t anderen

nischen Schutzbundformationcn. die nur der

Sozialistischen Partci umcrstcllt warcn. im

Februar ’34 den bewaffncten Sturz dcr Regio—
rung. Am Vorabend dcs Aufstandes fliichtc-

ten die Bonzen, untcr ilincn dcr Partcisckre—

téir der Sozialisten, Otto Bauer, mit den

Schliisseln der Waffenarscnalcdes Schulz-

bundes in der Tasche nach Prng. Der Gene-

ralstreik wurde darum nur teilwcise befolgt;
der Aufstand der Schutzbiindler wurde von

der vereinigten Armcc dor Polizei und den
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G
bewaffneten christlichen Heimwehrmilizen

nach langern Widerstand blutig niederge-

schlagcn. Es folgte die standrechtliche Liqui—

dierung der Fiihrer und Kampfer. Die nach-

sten drei Jahre waren eine Zeit standigen An—

wachscns der Nazis in Osterreich, Strassen-

schlachten der Arbeiter und Studenten mit

Polizei und katholischer Heimwehr. A15 ’36

in Frankreich die Volksfront siegte und in

Spanien die Republik ausgerufen wurde und

sofort der Putsch der faschistischen Generale

cinsetzte, wobei die anarchistischen Arbei-

termilizen und Republikaner in Katalonien

und in chtralspanien den Putsch zum Stehen

brachtcn, und ich von der Organisation der

Internationalen Brigaden horte, meldete ich

mich sofort als Freiwillige. Ich war Rontge-
nassistentin und medizinische Laborantin —

das konnten sie brauchen.«

In Osterreich hatte sich Goldy Parin-Mat-

they zwar keiner politischen Gruppe oder

Partci angeschlossen, doch sie war an den ge-

schildcrten Ereignissen und am Kampf gegen

dcn Faschismus stark beteiligt gewesen. Die

Zunchmende Faschisierung Mitteleuropas
licB jedoeh diesen Kampf immer Starker als

aussichtlos erscheinen; der Abwehrkampf
dCS spanischen Volkes gegen die Franco-

Truppcn wurde ffir viele europaische Soziali-

StCn zu jenem Ereignis, das die Auseinander-

Sctzung zwischen der fortschrittlichen Bewe~

gung und dem vorerst von den biirgerlichen
Dcmokratien unterstfitzten Faschismus ent—

SCheiden sollte. Die Parallele zu heute ist evi-

dent: eine Resignation in den lndustriestaa-

tcn in bezug auf die Moglichkeit einer Veran—

derung’ zu menschlicheren Verhaltnissen,

gleichzeitg der Versuch, die von der Periphe-
I‘IC ausgehenden Veréinderungen (insbeson-
dere in Nicaragua, in der Dritten Welt insge-

samr) zu unterstfitzen. Gerade in diesem Zu-

Sammenhang sind die Schilderungen von

Goldy Parin-Matthéy fiber ihren Weg nach

Spanien aufschluBreich, vor allem die Be-

schrcibungen der psychischen Auswirkungen ‘

lhfes Unternehmens —- nach Spanien zu ge-

hCn, war ffir sie eine Chance:

»In Osterreich war gar nichts mehr zu ma-

chen. Und ich sah sofort: Das ist die Chance,

vielleicht konnen wir dort noch die braunen

Massen aufhalten. Es war ganz klar, in Oster-

reich wuBte man, daB der Krieg kommt, der

2. Weltkrieg. Also, ich hatte keine Angst,
und es war auBerordentlich spannend. Es war

spannend, wie ich nach Spanien kam. In

Dsterreich muBte alles klandestin geschehen.
Es wurde von der Kommunistischen Iugend
Wien organisiert, da bekam ich Ende Méirz

eine Fahrkarte nach Basel, und dort sollte ich

mich in einem Lokal bei “dem Schwarzen“
melden. Dann bin ich also nach Basel gegan-

gen; “der Schwarze“ hat mich dann weiterge.

leitet, mir eine Zugkarte erster Klasse

Schnellzug in die Hand gedriickt, und so kam

ich nach Paris. In Paris stiegen wir, die im

Zug waren, und die wir uns gegenseitig miB-

trauisch beschauten, weil man ja nicht wuBte,

ob ein Spitzel dabei war, alle aus. Wir wurden

mit Camions in das beriihmte Hotel Esperan-
ce im 18. Bezirk, im Arbeiterbezirk, ge-

bracht. Und das war nun auBerordentlich ein—

drucksvoll: Den ganzen Tag kamen dort Frei-

willige fiir Spanien von der ganzen Welt an.

Das war so umwerfend. Die wurden dann
.

weitergeschleust. Ich wurde aufgespart, weil

es keinen Rontgenassistenten in Spanien gab,
so war ich also wertvoll. Ich wurde dann mit

einer Spezialtruppe nach Spanien geschleust,
'nach Siidfrankreich zuerst, dann nachSEte,

dann wieder nach Montpellier, mit dem Taxi,

weil unten in Sijdfrankreich die croix feu wa-

ren, die damals jeden, der verdachtig war,

nach Spanien zu gehen, sofort verhaften lie-

Ben.

Endlich war es so weit. In Séte lag ein Kut-

ter an der Reling, und ich bin mit den sieben

Genossen
— der eine war der Fliegende, der

das spanische Gold nach Frankreich gebracht

hatte, und andere waren Militérexperten aus

Kanada, und dann waren noch litauische Arz-

te dabei — also mit denen sind wir dann nach

einem Signal in den Bauch dieses Schiffes ge-

sprungen, und dann hat das Schiff abgelegt.

Dann war hoher Seegang, wir wurden alle

furchtbar krank und waren fiberhaupt nicht

heldenhaft, bis wir dann eben in Figueras an

die Kfiste kamen. Dort wurden wir in die Ka-

sematten der riesigen unterirdischen chtung
gebracht. Und das war nun wiederum dieses

unglaublich umwerfende Erlcbnis, was ich

wirklich jedem wiinschen wiirde. Aus der

ganzen Welt, selbst aus Japan, warcn Freiwil-

lige da, jeder mit seiner eigencn Gcschichtc

und groBen Strapazen und Gefahren, und ka-

men dort zusammen, alle, um gegen den Fa-

sehismus in Spanien zu kampfcn.
’Ein Ereignis stimuliertc mcinc Wachsam-

keit. A15 wir — die tausend Freiwilligen aus

. den Kasernen von Figueras — in den Zug gc-
setzt wurden, wir Frauen und Manner der In—

terbrigaden, waren es gerade die heiBen Mai-

Tage 1937. Wir wurden in eincn verschlosse-

nen Zug gesetzt, mit verschlosscncn Fcn~

stern. So fuhren wir nach Barcelona. Wir 5011-

ten den Barrikaden~Kampf der Kommuni—

sten zusammen mit den republikanischen Re-

gierungstruppen gegen die anarchistisclicn

Milizen der CNT und der trotzkistischen

POUM nicht sehen. Man sagtc, das scien

Kampfe der UGT, der Kommunistischen

Vereinigten Arbeiterpartei, mit der Fiinften

Kolonne; die wfirden den Faschisten hclfcn.

Warum wir das nicht sehen sollten, machtc

mich miBtrauisch und hellhorig.«

Uber ihre Tz'itigkeit als Interbrigadistin in

Spanien berichtet Goldy ’Parin-Matthey in ih-

rem Interview nur wenig:
»In Albacete, einer kleinen Stadt in der Man-

cha (Zentralspanien) ,
war die Basis der Inter-

nationalen Brigaden und der CSI, der Cen-

trale Sanitaire Internationale. Nach langcn
klandestinen Schleichwegen kam ich Anfang
Mai 1937 nach Albacete ins Rontgen, und a1-

le waren happy, weil plotzlich gute Rontgen-
bilder entstanden. Anfang 1938 bekam ich

den Auftrag, das zentrale Laboratorium der

internationalen Brigaden aufzubaucn. Als

die Franco-Truppen im Herbst ’38 den Vor-

stoB ans Mittelmeer bei Vinaroz schafften

und das republikaniSche Spanien in zwei

Halften teilten, evakuierten wir von Albacete

nach Vich in Katalonien am Hang dcr Pyre-
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In Spanicn 1937, moms-Goldy Parin-Matthey

naen, ungefahr tausend Kranke und Verwun-

dete (Typhusepidemien usw.). Als Franco-

Truppen vor Barcelona‘standen, waren wir

noch ungeffihr 30 Frauen der CSI, die die

Schwerstverwundeten in der Nahe der fran-

zosischen Grenze an der Kiiste weiterbetreu-

ten, diese evakuierten und schlieBlich selbst

mit dem letzten Camion die franzosische

Grenze erreiclmten. Hunderttausende der

Spanier flohen mit uns. Im breiten Strom

wfilzte sich der Ffichtlingsstrom der Bevolke-

rung zur Grenze, hinter uns waren die klei-

nen Einmann-Tanks der Italiener, nicht mehr

schiessend, nur diese riesigen Massen vor sich

her treibend. Dann — allez hopp
— in ein

Frauenkonzentrationslager in St. Zacharie

nordlich von Marseille mit hundert spani-
schen Frauen und Kindem. Ende April ‘39

kam ich in die Schweiz, die ich vorher nicht

kannte.«

Welche Aspekte des anarchistischen Kon-

zepts Goldy Parin-Matthey hervorhebt,

hangt einerseits mit ihren Erfahrungen in

Spanien und Jugoslawien, andererseits mit

ihrer Tatigkeit als Psychoanalytikerin zusam--

men. Ihre Betonung der anarchistischen Uto-

pie als Lebensnorm, in welcher der Mensch
seine Moglichkeitenam weitgehendsten ent-

falten kann, erscheint mir besonders wichtig.
Dazu sagte sie im Interview:

»Die anarchistische Utopie fordert Selbstver-

antwortung und das eigene Denken, lehnt

Anpasserei und Abhéingigkeit ab. Sie ist hori-

zontal organisiert und schafft Vernetzungen
unter gleichberechtigten Individuen. Was da-

von gelebt wurde: In Katalonien wurde es oft

als Wunder bezeichnet, wie sehr diese revolu—

tionare, totale Umwandlung der Besitzver—

haltnisse ungeffihr ein dreiviertel Jahr funk-

tioniert hat. Die industrielle Produktion,

Dienstleistungen, Verkehr und Landwirt-

schaft haben selbstverwaltet erstaunlich gut
zu funktionieren begonnen. Die Anarchisten

haben mitten im Krieg sogenannte befreite
,

Gebiete geschaffen, wo sie begannen, ihre

Art des Zusammenlebens als libertare Ge-

sellschaft zu kreieren. So viel Erfindungs-
geist, Kreativitéit und gegenseitigc Unterstiit-

zung sollte sich als Beispiel durchsetzen und

nicht mit Macht durchgesetzt werden. Die rc-

publikanische Regierung, die dann schon

ganz von der KP bchcrrscht wurdc, lieB den

Anarchisten wohl zu wcnig Zeit, um ihre li-

bertare Ordnung als Beispicl zur chrzeu-

gung und Motivierung der Burger wirkcn zu

lassen.«

Scit den Auseinandersetzungen zwischen

Bakunin und Marx im Rahmen der Ersten In—

ternationalen habcn die gegenscitgcn Ab-

grenzungsversuche zwischen dcm Marxis-

mus-Le‘ninismusund dem Anarchismus so-

wohl auf der theoretischen Ebene als auch in

der praktischen Politik nie aufgehort; sie nah-

men oft einen sehr ineffizienten, bisweilen

todlichen Charakter an. Von einer besonde-

ren Harte waren sie zur Zeit der Revolution

und des Bfirgerkriegs in Spanien, vielleicht

lag der Grund dafiir gerade darin, daB der

Anarchismus damals zu seiner gréBten Be-

deutung gelangte. Uber die Hintergriinde
dieses Konflikts sagt Goldy Parin-Matthéy:
»Das Konzept einer vertikalen Organisation
der KP mit Diktatur des Proletariats und

Ubernahme der Macht ist derart diametral

entgegengesetzt zum Konzept des selbstver-

antwortlichen, freiwilligen Zusammenschlus-

ses und der gegenseitigen Hilfe, einem

Tauschhandel ohne entfremdetes Geld als

Tauschwert, daB die beiden Modelle kaum ei-

nen KompromiB zulassen. Fur spiiter war ja
im kommunistischen Konzept ein vages Ab-

sterben des Staates enthalten; das ist eigent-
lich eine anarchistische Forderung, von der

man aber jetzt nicht mehr redet. Die eine Sei-

te muB die andere als chaotisch beziehungs-
weise machthungrig verwerfen. Ordnung im

KP-Konzept heiBt: Die wissende Avantgarde
bildet die Macht-Elite, die fiir die stummen

Massen denkt und sie fiihrt. Auf diese Weise

sind die Menschen besser regierbar. Bolrke—

nau berichtet in seinem Tagebuch »The Spa-
nish Cockpit<< (dt. >>Kampfplatz Spanien<<,
Klett-Cotta 1986; Anm. SF—Red.), von eilnem

Gespréich mit einem bilrgerlich-republikani—
schen Geschaftsmann in Barcelona 1936.
Dieser sagt: >Die Kommunisten sind die be-
sten Organisatoren, besser als die anderen
Parteien. Slie sind die konservativsten. Sie sa-

gen: Zuerst Krieg, dann eventuell Revolution
— aber zuerst kéime die burgerliche, danach
dann die proletarische Revolution.<

Die Infragestellung dieses anarchistischen

Koniepts der‘ 'Gleicltzeitigkeit von Krieg
und Revolution bildete einen der wichtigsten
Streitpunkte zwischen der KP und den Anar-

chisten. Ein anderer bezog sich auf die »rich-

tige« Organisation des militarischen Kamp—
fes: Miliz oder Volksarmee? Nach Goldy Pa—

rin-Matthéy zeigte sich darin ein fundamenta-

ler Widerspruch zwischen dem anarchisti-

schen undl dem kommunistischen Gesell-

schaftsentwurf: »Weshalb haben die Kommu-

nisten 1937 begonnen, die unentschlossenen

Burger und Arbeiter zu bestechen, mit Geld

un_d Rang, um sie ins republikanisché Hleer,
das von der KP kontrolliert wurde, einzuglie-
dern, z.B. das fiinfte Regiment mit dem

Kommunisten Lister als Befehlshaber. Die

widerspenstigen anarchistischen Milizen, die

nicht mitmachen wollten, wurden entwaffnet.

Die Vorstellung, daB es Guerillatruppen wo-

moglich hinter der Front unkontrollierbar

vom zentralen Armeestab geben konnte, war

ein Schreckgespenst.«

TROTZDEM ifr VERLAG

lm Trotzdem si‘r Verlag werden Titel verc'jf—

fentlicht, die sich mit Themen des Anar—

chismus. Pédagogik, Minderheiten.

Umwelt. linksradikaler Literalur und in

einer elgenen Reihe mit »leertarer Wis-

senscha « befassen.

Camfan’lerf)
fir

*A las barricadas —.Triumph und

Seheitern des Anarchismus im Spa-
nischen Bfirgerkrieg
— Herausgegeben von Michael Schu-

mann und Heinz Auweder, Abbildungen
aus dem CNT-Archiv im lISG Amster-

dam: 1987. 220 S.. 22.— DM.

Der Hauptteil des Buches beschéiftigt
sich mit den innerorganisatorischen Ent—

wicklungen im anarchistlschen und kom-

rnunlstischen Lager und untersucht

detailliert — anhand von Quellentexten

der betelligten Organisationen — die

Zuspitzung der Auselnandersetzungen
nach dem Putsch der Franco-Clique im

Sommer 1936. Im Anhang wird u.a.

Augustin Souchys bisher nur auf spa-

nlsch und englisch verc'jffentlichter Text

~La Semana tragica — 3. al 8. de Mayo
de 1937« als zeitgenossische Einschat-

zung der Mai-Kélmpfe in Barcelona doku-

mentlert.

*Clara und Pavel Thalmann: Revolu-

tion ffir die Freiheit
—- Moskau. Madrid, Paris — Stalionen

eines politschen Kampfes, mit elnem

Naclnwort fiber die Zeit auf der Séréna
bel Nizza von Erich Rathfelder und ‘l‘no-

mas Pampuch. mit Photos aus dem

NachlaB der Thalmanns, 400 8., Neuauf—

Iage 1987; 25.— DM

Trotzdem Verlag
Postfach 1159

7043 Grafenau-Diiffingen
Tel. D7033/44273
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Dic Equipc dcs Zcmralspitals dcs chitcn Ar»

mcekorps der Jugoslawischcn Befrciungsarmec
in Mcljinc (Montenegro), Februar 1945: Goldy

DaB es bei der Frage >>Miliz oder Volksar-

mee?« um weit mehr ging als um die »richti-

ge« Organisationsform bzw. Strategic im spa-
nlSChen Biirgerkrieg, macht Goldy Parin-

Matthey deutlich, indem sie auf die weltkom-

munistischen Zusammenhange verweist:

”Wohin ware Stalin mit seinen Séiuberungen
aller Genossen gekommen, die Eigeninitiati-
V? und eigenes Denken zeigten, wenn in Spa-
nlen die Anarchisten gesiegt, sozusagen hun-
dert Blumen geblfiht hiitten? Ich habe den

Konflikt insofern erlebt, als man die Milizen

Vof uns verteufelte. Aber die Internationalen

Brlgaden waren ebenfalls alle Freiwillige,
Und 0bw0hl sie von Politkommissaren beglei-
‘61

.Waren, herrschte bei uns der gleiche soli-

darische Elan wie bei den Milizen. Bezeich-

{lenderweise wurden die Interbrigadisten, die
In die Ostblockla'nder zun‘ickgekehrt waien,
1948-49 fast alle umgebracht. Diese Genos-
SCH haben zuviel anarchistische Luft geat-
me1.«

Einer, der —

aus ganz anderen Griinden -

ebenfalls ein Opfer der stalinistischen Saube—

Ringer) .Wurde, war Trotzki. In bezug auf Spa-
“fen War er aus dem Lager der Kommunisten
cmer der schéirfsten Kritiker der Anarchi-

stgn: lm Zusammenhang mit Fragen der fe-

mlmstischen Bewegung, deren Abdruck den

flhmen dieses Portriits sprengen wiirde, gibt

[Goldy Parin-Matthéy cine auBerst lesenswer—

‘3 Charakterisierung von Trotzkis Kritik: »In

IFOtzkis zweibandigem Werk fiber den Spa- l

nischen Biirgerkrieg (ng. ISP-Verlag, Frank-

furt; Anm. der SF—Red.) findet man deutlich

eine sogenannte minnliche Verachtung fiir

die als weiblich diskriminierte Ablehnung der

Macht durch die Anarchisten. Er schmiiht

sie: >Die verstehen nicht zu kampfen; Revo-

lutionen sind eben nur Minnersache; Anar-

chisten sind Phrasendrescher, mutlos, mur-

rend und flennend, haben nur Angst, sind

durch und durch verweichlicht von der Routi-

ne friedlicher Zeiten< etc. Dieses weibliche

Pack kann er nicht verstehen. Er, anstelle der

Anarchisten, die in Barcelona zu 9O Prozent

herrschten, hatte natiirlich die Macht durch
hierarchische Organisationsformen befestigt

und an sich gerissen. Er, der Organisator der
Roten Armee, trifft auf ein fremdes, unheim-

liches Phanomen. Er muB es entwerten, am

besten vernichten. Die Geschichte gibt ihm

nicht recht. Der jugoslawische Befreiungs—
krie‘g hat die Lehren aus Spanien behemgt,

er war militiirisch nach anarchistischen Prin-

zipien organisiert: Milizen, Guerilla, eigen-'

verantwortliche Gruppen, sofortige revolu-

tionire Umwandlung in befreiten Gebieten.«

Die groBe Anziehungskraft, welche vom

anarchistischen Konzept ausging, blieb den

Fiihrem der Kommunisten und Sozialdemo—

kraten keineswegs verborgen; sie sahen darin

eine Geffihrdung ihrerPolitik, die sie mit al—

len Mitteln zu bekampfen suchten. Goldy Pa-

Parin-Matthcy (4 v.1.) und Paul Parin (5 v.1.)

rin-Matthéy fal3t diese Anziehungskraft wei—

ter, sie zeigt sich fiberall dort, wo sic'h in der

menschlichen - Gesellschaft >>Ungezalimt-

heit«, »Widerstéindiges« zeigt. Sie sagt:
>>Das emotionale Klima, das durch Solidaritiit

und gegenseitige Hilfe so offen macht fiir Er-

findungen und spontane und krcative Lésun-
'

gen ist erschreckend und verfiihrend fiir hie-

rarchisch organisieite Massen wie fiir biiro-

kratisch eingeengte Burger. Das kleine

Stiickchen Ungezéhmtheit, das in jedem
Menschen steckt, drangt zu subversiven Aus-

briichen. Darum muB jede Regierung, die an

der Macht ist, dieses Widerstiindige in den

Regierten zu verhindem suchen. Wehret den
,

Anféingen! Versucht jetzt nichts Neues! Jedes

Regierungsgeffige, das an der Macht ist,
Amerika wie RuBland, wie die sogenannten

biirgerlichen Demokratien, fiirchten Revolu-

tionen wie eine giftige Ansteckung. Die ab—

surde Bedrohung dieses Reagan-Amerika
durch das kleine Nicaragua, das seine Revo-

lution gemacht hat, ist bekannt. Da jedes Le-

ben nach Veréinderung drangt, geht von solch

radikalen gesellschaftlichen Verénderungen
ein Sog aus. Ja, davor hat Reagan solche

Angst, daB er standig noch zerstdrerische

Waffen anschaffen muB. Er kann sich nicht

sicher fiihlen. Ich habe vor kurzer Zeit von

Yaak Karsunke in Berlin ein Gedicht bekom-
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men, in dem er das- Feeling in einer Demo-
kratie heute beschreibt. Es gefiillt mir so, daB
ich es vorlese:

Aufruf in letzter Minute

glaubt der regierung.’ weil: sie ist die beste
— ihr selber habt sie schlie/J’lich seinerzeit ge-

wc'z'hlt —

was niitzen euch jetzt zweifel & proteste?
so glaubt geffilligst, was sie euch erziihlt!

sie ist korrupt? wiflt ihr das erst seit heme?

(schon goethe schrieb dock: alles driz'ngt nach
'

gold)
& sie beliigt euch? seid ihr wirklt'ch sicker, leu-

te

daf} ihr die ungeschminkte wahrheit wissen

wollt?

was helflt hier: sie verharmlost die gefahren
verkleinert sie, verschleiert & vertuscht?

wiz'rs anders, brz'ichtet ihr euch um in scharen
s0 sehr is! alles liz'ngst schon auswegslos ver-

pfuscht

item: gldubt der regierung. ni'chts sonst karm

euch frommen.
nach ihr: die sintflut. (sie wird vorher kom-

men)

Anarchismus als sozio-kulturelle Uberzeu-

gung

Wie aus den bisherigen Zitaten deutlich ge-
worden ist, bildet die Lebensgeschichte von

Goldy Parin-Matthéy keineswegs den alleini-

gen Bezugspunkt zum Anarchismus. Ihr an-

archistisches Konzept findet seine Begrfin-
dung in historischen Erfahrungen und Kennt-

nissen, in ihren sozio-kulturellen Uberzeu-
gungen und — wie sich noch zeigen wird — in
den Erkenntnissen der Psychoanalyse. Der
Anarchismus in Spanien und — danach — in

Jugoslawien war fiir Goldy Parin-Matthéy
kein episodisches historisches Ereignis. Wie
sie int Interview betont, ist sie bis heute An-

archistin geblieben: »Als ich nach Spanien
kam, wurde der Anarchismus geradle zerstor-

t.Aber Ende 1937 habe ich im Norden von

Albacete ein noch voll funktionierendes an-

archistisches béuerliches Kollektiv besucht.

Ich war erstaunt, wie éihnlich es gegn‘indet
war auf Freiwilligkeit, Selbstverantwortung
und solidarischem ZusammenschluB und ge-

genseiti‘ger Unterstiitzung; genau das machte

den Hauptcharakter der Internationalen Bri-

gaden aus. Dort habe ich das Erleben und die
'

Theorie des Anarchismus erst zusammenge-
bracht. -

Bei unserer freiwilligen Teilnahme am ju-
goslawischen Befreiungskrieg begegnete uns

wieder der spezifisch befreiende und solidar-
ische Charakter bei den kéimpfenden und den

verwundeten Menschen. Dort wurde das an-

archistische Model] —

gleichzeitig Krieg und
Revolution — realisiert: Guerilla, Milizorga-
nisation der Streitkréifte (jeder militérische
Schritt wurde z.B. mit allen diskutiert), be-
freite Gebiete mit Zerstorung der alten Ord-

nung, Selbstverwaltungsstrukturen. Tito hat

gegen die riesige Ubermacht der italienischen
und nationalsozialistischen Heeresmacht und

.ihrer weit fiberlegenen Bewaffnung den

Krieg gewonnen. Die Erfahrungen nach dem

Sieg fiber Hitler, als die Jugoslawen die

Paul Parin (L) und Goldy Parin-Matthey im Zen-

tralspital dcs 2. Armeckorps

Frfichte ihrer so eigensténdigen Revolution
zu realisieren begannen, waren traurig. Wie

wenn sie zu viel geblutet héitten und wenig
Kraft zur Konsolidierung ihres cigenen im

Krieg bewéihrten Modells gehabt héitten,
schlichen sich Machttendenzen ein. Obwohl

das Selbstverwaltungsmodell in Landwirt-

schaft und Industrie selbst in der Verfassung
verankert ist, kann die Partei (Bund der

Kommunisten) die Machtziigel nicht ganz aus

der Hand geben. Das Experiment stagniert.«
Anarchistin ist Goldy Parin-Matthey auch

als Psychoanalytikerin. Den Zusammenhang
zwischen ihrem Engagement in Spanien und

Jugoslawien und ihrer spéiteren Téitigkeit als

Psychoanalytikerin beschreibt sie mit den fol-

genden Worten:

>>Meinen Beruf als Psychoanalytikerin vcrste-

he ich auch politisch und subversiv in diesem

Sinn, daB, Analysanden die vcrinncrlichten

Machtstrukturen, die von der éiuBeren W011

dutch die Sozialisation in ihr lnnercs einge-
pflanzt sind, erkcnncn konncn. Sic lcrncn

fiber ihre natiirliche Widerspcnstigkeit gcgcn
allzu groBe Anpassung an die Vcrhiiltnisse ih-

re eigenen Bediirfnisse und Wfinsche zur

Selbstwerdung unterscheidcn. Denkcndc

Menschen sind schlecht regierbar, und Peter—

Paul Zahl sagt: >lDas Gehirn ist das crotischc

Organ des Menscltem.

Goldy Parin-Matthéy mit Vcrwundetcn (Jugos-
lawien 1944/5)



liabe ich mir gesagt: So, und jetzt werde ich

Analytikerin, weil das fiir mich — und ich ha-

be es immer so aufgefaBt
— ein Guerillakam-

Pf mit anderen Mitteln ist: in den einzelnen

Mcnschen die Widerspenstigkeit und das

Aufstandische freizukriegen, so daB sie wie-

dcr leben und zu ihren eigenen Sachen kom-

IIICI’I.«

Am Ende des Interviews faBt Goldy Parin—

Matthey ihr heutiges Selbstverstandnis in die

folgenden Worte:

»Ich wiirde mit Bertolt Brecht sagen, daB ich

eine unwiirdige Greisin bin, die sich nicht

Wiirdig weise bescheidet. Ich bin sehr neugie—

rig. Mein Engagement gehort den Spuren, In-

SCln, anarchistischen Elementen im Men-

schen und auBerhalb, die immer wieder hier

Und dort auf der ganzen Welt auftauchen,

Kraft gewinnen, auch wieder verschwinden,

18 nach dem Machtverhfiltnissen, auf die sie

treffen. Natiirlich setze ich auf die Jungen,
die Achtziger-Bewegung war etwas Préchti-

gCS, mit einem Autbrechen von kreativem

Witz und Humor und schon boser Denunzia-

tion der Macht. Solche befreienden Grenz-

fiberschreitungenkommen sicherlich immer

Wieder vor, solange unsere Welt besteht. Ich

Will es mit Bernhard Shaw sagen: >Der ver—

nfinftige Mensch paBt sich der Welt an, der

Unvernfinftige Mensch besteht auf dem Ver-

SUCh, die Welt sich anzupassen. Deshalb

hfingt aller Fortschritt vom unverniinftigen
Menschen ab.<«

Anarchismus als psychoanalytische Denkf—

gur

In den langen Jahren ihrer psychoanalyti—
SChCn Titigkeit haben Goldy Parin—Matthey,
IJalll Parin und andere ihre Konzeption der

Theorie und Praxis dcr Psychoanalyse ausge-

arbeitet und in vielen Publikationen darge-

Stellt; auch darin werden Beziipge zum Anar-

Clilsmus deutlich. Selbstverstfindlich kann es

hlCr nicht um die Aufarbeitung des Zusam-

menhangs von Anarchismus und Ziiricher

PSychoanalyse gehen
— hier miissen einige

unsystematische Hinwcise geniigen.
In seincm zu Beginn der 70er Jahre des 19.

Jahrhunderts entstandenen Fragment »Gott

und dcr Staat<< spricht Bakunin von drei

Grundprinzipien, welche die Bedingungen al-

ler gemcinschaftlichen und personlichen

menschlichen Entwicklung bilden. Eine da-

Von ist die gelegentlich im Bild des Luzifer

YGranschaulichte Emporung; gemeint ist eine

lnstmkthafte Auflehnung gegen jegliche Ein-

Schrankung des Menschen, in erster Linie

durch den Despotismus eines hochsten Herr-

Schers (Gott), aber auch durch die vielffiltige
RCpressmn der Gesellschaft und ihrer Institu-

thnCn, Emporung findet sich auch in bezug
aUf Grenzen, welche die Natur dem Men-

SChen setzt. Auf diese Weise befindet sich der

Cnsch in einem stetigen Konflikt mit seiner

Umgebung, der auch in einer durch die sozia-

0. Revolution verfinderten Gesellschaft nicht

emfach hinféillig wird. Liest man in den

SChriften der Parins Ausffihrungen zur Trieb—

haftigkeit des Menschen, so wird man an jene

Dcnkfiguren bei Bakunin erinnert. In Pauli
lDarlns Aufsatz »Die Verfliichtigung des Se-

Xuellem (1985) ist einmal die Rede von den

”Cwlg rebellierenden, subversiven, ihrer Na-

tuf nach ungebardigen Triebanspriichen<<

Oder an anderer Stelle »vom subversiven Po-

tential, von der lustbereitenden und die ge-

sellschaftlichen Konventionen sprengenden
Kraft der sexuellen Triebe<<. Im Widerspen-

stigen, im Subversiven, in der chaotischen

Seite der menschlichen Natur liegt viel Denk-

und Gefiihlsverwandtschaft zwischen dem

Anarchismus und der Auspréigung der Psy-

choanalyse, um die es hier geht. In ihrer ma-

terialistischen Betrachtung allen seelischen

Geschehens, in ihrem »dynamischen, offenen

Modell« — wie Paul Parin in einem anderen

Aufsatz (»Hexenjagd im Geistigen: Tenden-

. zwende gegen die Psychoanalyse<<, 1985)
schreibt — trifft sich die Psychoanalyse durch:

aus mit der Bakuninschen Anthropologie oh-

ne eine solche Parallelitéit fiberstrapazieren

zu wollen, kann man noch einen Schritt wei-

tergehen: Erst wenn sich der Instinkt der Em-

porung mit dem Denken, Bakunins zweitem

Grundprinzip menschlicher- Entwicklung,

verbindet, wird Befreiung m6glich.. In Ver-

gleich dazu kann die Tatsache gesetzt wer-

den, daB die-in der Psychoanalyse zentrale

Befreiung der unterdriickten sexuellen Trie—

bregungen ihrerseits viel mit BewuBtwer-

dungsprozessen zu tun hat.

Befreiung, Freiheit einerseits, Infragestel-

lung von Macht, Institutionenkritik anderer-

seits sind sowohl im Anarchismus als auch im

psychoanalytischen Konzept Begriffe von

zentraler Wichtigkeit.

In ihrem Aufsatz >>Medicozentrismus<<

(1983) schreiben Goldy P‘arin-Matthey und

Paul Parin von einem »eminent menschlichen

Anliegen, sich zu befreien<<. Psychoanalyti-
ker sein bedeutet fiir sie »Entdecker verbor-

gener Triebkréifte und Anwalt unterdriickter

Lebendigkeit sein; Ziel ihrer Tatigkeit ist

nicht »Heilung«, nicht »Herstellung oder

Wiederherstellung eines Zustandes, irgendei-
ner erwiinschten Norm«. Befreiung im psy-

choanalytisehen Sinne bedeutet eine Star-

kung der autonomen Kréifte der Person, be-

deutet eine groBere Unabhangigkeit »von

den sozialisierenden Faktoren, also von den

Erziehungspersonen, von den Wiinschen und

Forderungen der groBen Gestalten der Kind-

heit, sodann von sozialen Pressionen, unter

denen ein Erwachsener lebt.« Ziel der psy-

choanalytischen Utopie ist auch jenes nicht—

hierarchische menschliche Zusamenleben,

von dem Freud als >>Briidergemeinde<< ge~

sprochen hat, welches — im Gegensatz zu

straff organisierten politischen Gruppierun-

gen
— das stiftet, »was man Solidaritfit nennt,

praktische Hilfsbereitschaft und freund—

schaftliches Anteilnehmen am personlichen
Schicksal«, wie Paul Parin in seinem Aufsatz

»Die Angst der Machtigen vor offentlicher

Trauer<< (1983) schreibt.

Es ware verfehlt, behaupten zu wollen,

Parins héitten ihr Konzept der Psychoanalyse
aus dem Anarchismus abgeleitet. Es gent

vielmehr darum, gerade auf jene »Spuren, Irr—

seln, anarchistische Elemente<< hinzuweisen,

von denen Goldy Parin-Matthéy in ihrem In-

terview spricht. In einem Interview aus dem

Jahre 1984 sagt Goldy Parin-Matthéy:

»Ich war immer eine moralische Anarchistinz'

Jeder ist allein fiir sich selbst verantwortlich.

Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was auch

ein Analytiker in Ausbildung erwerben und
'

erleben muB, daB er ganz allein verantwort—

lich ist.« Und Paul Parin in einem Gesprach
mit Aurel Schmidt (1979): »Ich pflege mich

scherzhaft als einen >moralischen Anarchi-

sten< zu bezeichnen, namlich als Anarchist in

dem Sinn, dais der einzelne in moglichst klei-

nen Gruppen sein Anpassungs-und Verande—

rungspotential einhringen kann; wobei ich

das Moralische ausdriicklich hinzufiige, dcnn

man kann sich ja auch eine anarchistische Ge-

sellschaft vorstellen, die die Zerstorung allcn

menschlichen Zusammenlebens zum Ziel

hat.«

Literaturhinweis:

Allc crwéihntcn Aufséitzc und Gcspriichc sind abgc-
druckl in: Paul Parin und Goldy Parin-Mattliey:

Subjckt im Widcrspruch, Frankfurt: Syndikal 1986

Weitere Publikationen:
—— Fritz Morgcnthalcr, Goldy Parin-Malthcy und

Paul Parin: Die Wciscn dcnkcn zuvicl. Psycho-

analytischc Untcrsuchungcn bei den Dogon in

Westafrika, Ziirich: Atlantis 1963; Miinchcn:

Kindlcr 1972
— Dicss.: Fiirchtc deincn Nachsten wic dich sclbst.

Psychoanalyse und Gcscllschaft am Modcll der

Agni in Weslafrika, Frankfurt: Suhrkamp 1971
— Paul Parin: Der Widcrspruch im Subjckt. Eth-

nopsychoanalytischc Studicn, Frankfurt: Syndi-
kat 1983

—— Paul Parin: Zu viclc Tcufcl im Land. Aufzeich-

nungcn cines Afrikarciscndcn, Frankfurt: Syndi-
kat 1985
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dann frustriert wieder ans den Betricben ausgczo
‘

gen sind). Wir sind znm groBen Tell schon drin.
'

“zAber darfiber wird in der Scene niehl gcredct. Koh-

ag le hat man oder hat sic nieht. Wcr um 6 oder 7 Uhr
‘

morgcns aufsteht sehweigt und schamt sich, \vcil er/

g sie immer noch drauf angcwiesen isl, sieh zu prosti-

gtuieren.
Wir arbeiten als Jobber, als Aushilfc, mil

befristcten und unbcfristeten (nicht mil garanlicr-
ten und ungarantienen, wie cs leidcr oft benutzt

wird!) Vertrfigen. Aucl’r Sozialarbeiter arbeilen im
Betn'eb (vom Staat oder Verein getragcn) unlcr ka-

pitalistischen Arbeitsbedingungen; nur, die me ten
btr. SF-26, 4/87 Artikel von Wolfgang Haug »V0

der ideologisierten Klassenmacht zum Mythos neu-
‘

,

er Nachbarsehaft<<

'*
Dureh die Vernaehlassigung dcr Betriebsarbeil seit

3
Mine der 70cr Jahrc uhd die Verlagcrung dc

Kampfc nach »auBcn« ist es zu dcr von den Kapitali
slcn gcwolltcn Trcnnung von Betrieb und Gesell

sehaft gekommen. (Die Demokratie horl vor den *

Werkstoren auf.) Die Linke hat sieh auf den Tum

melplfitzen, dic ihncn dieses System 1531, cingcrieh :

tel. Anti-AKW, Friedcnsbcwcgung, Hausbcset

lung; Startbahn und dcrglcichen mchr. Sic hat vcr
"

such! Sand in ein Radcrwerk zu streuen, das an ei

ner ganz anderen Stelle lfiuft — in den Fabriken, B
'

ros und Geschz‘iften, dcm Lebensnerv des Kapitalis
mus. Schon fiber ein Jahrzehnt wurdc es den DGB—

Gewerksehaftcn und dcm Gesetzgeber fibcrlassen

~den Mensehen in den Betriebcn ihre Vorstellung : .

von Arbeitskfimpfen fibcrzustiilpen.
.

Ieh gehe davon aus, daB dicser real existicrende
’- westdeutsche Kapitalismus (der Staat ist nur Hand-

langer) endgfiltig nur mit Hilfe dcs 6konomischcn
'

Hebels gekippt werden kann. Dic vorhcr aufgcfiihr-
ten Kampfe sind allerdings nicht sinnlos und falseh.

Falseh ist nur, sic nicht in die Betriebe zu tragcn.
’

Konkret heiBt dies, die Thcmcn im Betricb zu dis
.1 kuticrcn, dcnn schlieBlich sind die Mcnsehen im Be-

‘

trieb nieht nur Malochcr, sondcrn aueh Mictcr und
,

von Radioaktivitfil und Larm Betroffenc, wcnn sic

zu Hausc und auf der Strch sind. Meine Erfahrung
- naeh geht dies auch blendcnd. Fast 8 Stunden kann

“

man dic KollegInnen in Diskussionen verwickeln.“

Voraussetzung, man muB als >cincr der ihrcn< gel-
ten. Bci der Hfittendorfréiumung hal sich das so aus-

gcwirkt, (538 die Leute im Bctrieb angcrufen wur—

den, die Klamotten hingesehmisscn habcn und in

den Wald gefahren sind. Stellt eueh so etwas cinmal

massenhaft vor.
— Ein odcr mchrere Bctriebc sle-

hen still, wcnn im Stadtteil oder der Region ein
Haus criiumt werden soll: gtgpie? Sieherlich,_ak_)er

7

cine dcnkbarc. Was ich anstrebc isfei'ne Verne!-
'_ ~

zung dcr Widerstandsbcreichc die gleichwertig ne-

. bcneinanderstehcn, also den Betrieb nieht mchr au—

Bcn vorlasscn, sondcrn als wesentliehcn Hebel zum

i Umsturz dcr Verhz'iltnisse anerkenncn.
Nun —

wcr geht in die Betricbc, die Bfiros und
v : : Geschaftc? Ich denkc, wir miissen nieht crst range-"C," "

wissen es nicht. Das Wiehtigstc 15! also als Erstcs,'

die eigene Lage zu fiberdcnken, zu crkennen, sic zu

diskutieren und dann zu handcln. chn sich dnnn
erst einmal etwas bewegt, ist es cgal, ob die Men-

iggsehenndie
sich bewegen sich als Klasse verstehen

“Oder nicht, Mir reicht es, wcnn die Mcnsehen mit
idiesem System unzufrieden sind und cine freie Ge-

sellschaft anstreben.

|

|

|

I

,

- i ‘35. I

,

‘

btr. SF-25, 3/87 Artikcl von Wolfgang Hang »Anar- '

chistisehe Woehenzeitung«

i,Angeregt dureh einen Ausschnilt cincs Diskussions-
'

‘papiers der »Libertfiren Tagm in Konkret 12/87
erinncrte ich mieh an den nicht gclescnen Artikel
aus SF 3/87. Was mir ganz stark gcfehll hat, wnr

'

die Entslehung des »Rufs naeh ...<<
'

,

'

Erst mal zu mir: Ich bin vor 1 1/2 Jahren, naeh eini-
'

gen atzenden Ortsmitgliedervcrsammlungen bei
. . . I C »-

‘

. . .

'

. .

.

/ .

. U<’
.

‘

.
hatten, daB cs ohnc

d]: :Pr:l(:s«.n1€ht-gc-ht _(und.o.a. '

'
J

- .‘z’.’ Hausc ffihie Nuf‘ Da treffcn sieh in ncr; Slwdt mi! ’3':. O ‘ 9
. n 1 o o

’

. .

'

.

-

.

i (

‘ ‘ '

,';’
c a o n I 0 0 '

, . . ‘....o' c . ’
gut 1 Milhon Emwohner ernmal pro Woehe so ca. 10 ...o

. '
bis 15 Leute und die groBe Hoffnung 121m sieh liirje—

’ '9
.o .

n o t l den rcalistisch denkenden Menschen aus so eincr Si-
. o

u" tuatron heraus wohl kaum cnlwiekcln. Ieh denke ge-
mau diese Situation ist fibenragbar auf das meistc, '..' '

, ','.
'

was so im A-Spektmm léiuft. cher kliingclt vor sieh - 0‘.
.

'
. hin, trifft mit weiteren klar abgegrenzten Triipp- . n

chen auf dieser oder jener Demo zusammcn und 7
‘

sonnt sieh im Wissen fiber das unausgcsprochen kla—
re, gleiehe Zicl. Nur bleibt filr mieh dabei die Per-

.

spektive auf der Streeke, Genau diesc Zersplitte-
rung ist die Auswirkung, der von dir so gcpricscnen
Meinungsvielfalt. Was sleht dcr Mcinungsvicllall in
einer gemeinsamen Schrift im Weg? Wic soll cine li-
bertare Gesellsehaft gclebt wcrdcn, wcnn es alleine

'

unter Anarchistcn nieht mal moglich ist fiber Ge-
‘

meinsamkeitcn zu reden und diese dann zu publizic-
rcn? Das mqua nieht bcdeutcn, daB man kcinc Un-

‘

tersehiede mehr herausstellen konnte. Ich dcnke ei-
'

'

v ne Bet/age wéire schon cin guter An fang. Dann wii- '.
'

.

re auch mal eine kontinuierliehc (hemenbczogene '. '.'
Diskussion Aller mitcinander moglieh. Es ist ja si-

'

, '.'Cher illusionéir, daB alle Anarchislen demniiehsl auf ' '

.'
v den Libertéiren Tagen erschcinen odcr hoffnungs- r" '

.1 vol] auf cinen libertaren Sender warten, abcr cine .

'

.

'

'

’. gemeinsamc Diskussionsbasis (und mehr will ich .'.' .

.'. nicht) ist ja wohl das Minimum, um den Weg nus .‘.' a

".I. dem Grfippchen—Kiimpfen-Dasein zu finden. .. ,' .' .
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Um ncucn Abonnenten odcr Intercssicrten die Ge-

legenheit zu geben, eincn besscren Einblick in unse-

rc bishcrigc Arbcit zu bekommen, machen wir fol-

gendes Angcbot: Fiir 4 alte Ausgaben schickt ihr

uns einen 10.-DM Schein, Uberweisung Oder Brief-

marken). Welche Nummcrn ihr haben wollt,

schreibt ihr dabci. Zur bcsscrcn Orientierung hier

die Inhaltsangaben, zusiitzlich habcn wir cine mit

Anmerkungcn, Register, Vorworl, Rezcnsion und

ncuem Lay Out versehcnc NOSTALGIENUM-

MER (ebcnfalls 10,-) zusammengeslcllt, dic Texte

aus (len vcrgriffenen ersten 13 Nummern (0—12)
enthiilt, Einzeln nicht mehr liefcrbar: Nr. 0—14

(wer schnell ist kann einzelne Ausgaben vor Nr.14

noch bei Anarcs—Vertrieb, Miihlc 27, 5270 Gum»

mcrsbach-31 bekommen).
Nr. 15, 18,20, 23 nur noch Restexemplare!

Nr. 1S:3‘:Automatisicrungsdcbaltc 75: Interview mit

A. Gorz 1’} Mann — Frau - Maschine fir Chaos

Computer Club ‘1? Antipiidagogik
~ Libertiire Pad-

ngogik? fir F. Ferrer 1? Anti-Kriegsmuseum Berlin,

Interview ‘1‘: Europawahl-Nachschlag u’h’ Faschismus
-

Antifaschismus a? Otto Reimers fiber Oskar Ka-

nehl u‘r Augustin SOIliChy iiber Mcxiko etc.

Nr. 16: a“: Vcncdig-Berichte {I Feminismus und An-

archismus (Vortrag, Venedig) a“: 1984 = Die Ware

(Vortrag, Venedig) a} Zur Wendc {I IWF-Kritik >5:

Kolumbien/Selbstverwaltung it Atommiillpriestcr

‘é’ Buko-Bcricht i} ProzeB gegen Horst Stowasser it

chr Oskar Maria Graf 1": Fritz Schcrcr fiber die

“Bakuninhiitte” 1*: Nachrufauf Otto Reimers

Nr. 17: \‘z Industrialismus-Kritik (chr Toffler) fr

Sozialslaat oder Marktanarchie it Murray Book-

chin fiber Natur- und Evolutionsvcrstiindnis 1’} Chi-

lc-Widerstandstagc i‘r Angst des Burgers vor dem

Anarchismus (Casas Vicjas) etc.

Nr. 18: fr Schwerpunkt Kultur: Theater im Zeitalter

ncuer Mcdienwclt a? Videofront f: Kultur odcr

Wat? 1‘: Wider die Vcrcinnahmung 1‘! Uber Carl

Einstein + Rede iiber Durruti *Das anderc Ameri—

li“ (Filme) fr Jean Vigo: Ich sage SeheiBe zu Ihnen!

V CNT-NaehlaBstrcit 1‘4 Polilik und Kullur (Tschcr—
nyschewski) 1‘: Irischc Kniiste (Teil 1)

— Herr—

scliaftskultur etc.

AlteFumen

Nr. 19: {I Unruhcn in Griechcnland 1‘: Gcschichtc

der PASOK '15: Murray Bookehin iiber libertiiren

Kommunalismus fir Kritik der Subkultur ‘1‘! Anar-

chismus und Mystik fr Uracher Kommune I919

(Pliever, Becher) {r Frauen in der FAUD 1919-1933

a? Irischc Knaste, Tei12

Nr. 20: a? Anti-NATO-Kongch a“: Militarisierung
der USA und UdSSR fi' Bruch mit den GRUNEN

1? Unruhcn in Spanien fir Interview mit Clara Thal—

mann, Teil 1 1‘: Dcutschcr Kolonialismus u Bar-

clays Anthropologieansatz etc.

Nr. 21: 1k Kritik an den GRUNEN und Sclbstkritik

fr Glotz‘ Hegemoniemodell Y} VOBO wieder neu a?

Staatskrilik ft? Interview mil Clara Thalmann (II) '5:

Mujeres Libres ‘k Stammheim - das Buch/- dcr Film

1": Franz Jung eribertarians? f: Antisemitismus in

der Linken etc.

Nr. 22: fir Tsehernobyl und die Asylanten fr Linkc

und Ausléinderpolitik 1‘: Das Umbauptrogramm der

GRUNEN fr Offencr Brief der radikalen AKW‘

Gegncr fir Appelscha-Treffen 1‘: Augustin Souchy
iibcr Kollektivierung in Aragon 1k Krisc und Per-

spektivcn der CNT heute fr Uber Federico Garcia

Lorca fir Georg Janthur's Bilder (Vierfarb-Mittel-

druck) *Rolf Recknagel iiber unbckannte Marut/

Traven Stories it Die Exilliteraturrcihe bei Fischer

1? Erich Miihsam (DDR) ‘5! Anarchismus und Anti-

padagogik fr Gotteslastcrungsprozefl etc.

Nr. 23: 13' FLI-Hcrbsttrcffen *1? Libertiire chtren a?

Lupus fiber Versueh'ciner Neubestimmung autono—

mer, antiimperialistisehcr Politik (RAF-Kritik) i‘:

Spassguerrilla i? A-Kongch in Australicn air Quo

vadis — Femina? at Totalverweigercr 3’? Die

1.NSDAP-Gruppe dcs Ruhrgcbiets cine Abspal»

tung aus dcr FAUD? {I Spanicnfilme und deren po-

litischer Standort f: § 12921 1‘: Kesseltrciben fr Neo«

konservatismus — am Bcispiel Spiiths ‘A' Robert

Reitzel — Der armc Teufcl {I Libertarians/Freenct-

work-Diskussion etc.

5

Nr. 24: 1‘: Clara Thalmann iiber Flucht aus Paris

1940 ‘1} Anarchoseminar Arnoldshain x’k Sozialc Be-

wegung
— Libertiirc Tagc {I Wuppertalcr Hiiuser~

kampf 1“: Totalverweigercr u‘x Den Knast ent-tabui-

sieren, Teil 1 a} Exil in Berlin — »Asylantenbchand-
lu ng« «1‘: Wahlnachschlag: UngiiLtiG, Trude Unruh

und die Gcistcrfahrcr 1’? Stefan Schiitz iiber Kiinsl-

lcr und Gesellschaft i‘r Hans Litten - cine werbcs-

sertc« Fassung? fr Karl Otten —

cxpressionistisehe
Wurzcln i‘r Libertiire in Ungarn 11' SMOT-Milglic-
dcr freigelassen. Telcfonintervicw a? US-Basen in

Gronland etc.

Nr. 25: 5‘4 Berichte iiber die Libertiiren Tagc ‘k

Standpunkt autonomcr Politik, Teil 2 1‘: Sozialc Be-

wegung 1’? Anarchistische Wocheuzeitung? 3‘! Ber-

lin Kreuzberg
— 1. Mai a“: Ralf Reindcrs iiber die

Bewegung 2.Juni 1‘! 2.11mi - chcnk-Feierliehkei-

ten der Linken? 13' Ncuc Miinner und Arbeit \‘r

Fraucnknast Gotteszcll \‘x Franziisische Streiks \‘x

chr Ernesto Sabato 1‘: Fragmente zum Zeitgeist
etc.

Nr. 26: fr Griine New Age Politik 1‘: Alltag — Klas»

se
— Strukturen sehaffen a? Freihurger Szenc-

Clinch fr Malik-Beschlagnahmeaktion 1‘: Kulturkri-

tik fr Rosella di Leo iibcr Patriarchatskritik 3‘! 01(0-

feminismus 7 3‘.- Interview mit Murray Bookehin,

Teil 1 fr Gcschichtc dcr IWW 1‘: Die Zukunfl Ost-

europas x“: Berliner Matter 1‘} Mythos und Realiliit

von Grabcrn etc.

FLI (Rundbriefadresse!)
5552 Morbach-Merscheid: Rumpelstilz 2000,

Birkenfcldcrstr.l3 (Hicr kann gegcn 2().-DM

pro Jahr der FLI—interne Rundbrief bcstcllt

werden. Tel. 06533/5354 (zwisclzen 1011an 17

Uhr); neue Ktonr. 100 145 023, BLZ: 570 698

06 Raiffcisenbank Morbach; dzts Konto wird

unter dcr Bczcichnung >>ggh/FLI« geffihrt;
das niichste FLl-Treffen findet vom 1.6.—5.6.

im Tagungshaus der Burg Waldeck im Huns-

riiek stat!!! Bitte bei der RB-Stelle anmelden!
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